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Der Schwarze Faden spinm sich seit

1980 dutch die Geschichte libertarer

und linksradikaler Bewegung und Kul—

tur von unten. Bis 1989 konnten wir

jéihrlich'e Zuwfichse an ABO'S, Buch-

handelsexemplaren und Wiederver-

kfiuferlnnen erzielen. Seit 1989 geht
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del kontinuierlich zurflck. Nur noch

wenige Léiden konnen sich anscheinend
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leisten und die, die es tun, reduzieren

ihre Stfickzahlen auf ein Minimum.So

sind unsere Verkaufszahlen im Buch-

handel um die Hfilfte gesunken. Unsere

Auflage von 3000 Exemplaren muBte

deshalb schrittweise zuriickgenommen
werden und liegt inzwischen bei nur

noch bei 2200 his 2500 Exemplaren.
Seit 1989 3in jedoch die Iaufenden

Kosten allesamt gestiegen, dies betriffr

dieDruckkosten, die Telefonkosten und

insbesondere die Portokosten. W0 wir

Kosten senken konmen, haben wir dies

getan, z.B. die Biirokosten haben wir

weitgehend eingespart. Personalkosten

existierten noch nie, wenn auch manch-

mal vonReisekostenerstattunggetrfiumt‘
wurde, blieb es bis heute bei der Eigen-

finanzierun'g.
'

Eine Ausgabe kostet uns derzeit ca.

10.000.-DM (Druck, Fotos, Lay Out

Materialien, Telefon, Telefax, Porto/

Fracht, Versandmaterialien.)
Unser garantierter Erlos liegt derzeit

nur bei 18200.-DM. Spenden, Anzeigen
und naehtriiglicher Verkauf erhohen

diese Einnahmen um ca. 1300.-DM pro

Ausgabe. Wir liegen also seit einigen

Ausgaben knapp unter den'laufenden

Kosten. '4 '

Wir wollen deshalb noehmal 'allen',
denen die Weiterexistenz des Schwarf

'

zen Fadens wichtig erscheint unddenen

es finémziell moglich 'ist, nahelege'n,
uns ein’e'n'ionetliche Spénde p‘er Daue'r:

auftrag zukommen zu lassen. Wiirden

sich nut 10 Leserlnnen finden, die uns

50.-DM abtreten kfinmen, wiirde dies

die-Druckkosten ffir cine Ausgabe von

-

6000.-DM abdecken. Natiirlich freuen

wir uns auch fiberkleinere regelmfiBige
,Belrfige oderdieEinrichtung eines For?

der~AB__Os (50.- anstatt 30.-DM). .

,
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eit dem Massaker von Acteal, bei dem 45 Menschen

der unabhangigen Organisation «Las Abejas»1 in ihrem

Flficbtlingscamp von PRI-nahen Paramilitars

abgeschlachtet wurden, reiBt die Gewalt gegen die

widerstandigen indigenen Strukturen in Chiapas nicht ab.

Sechs Monate sind vergangen, Monate in denen die
mexikanische Regierung deutlich machte, daB sie nicht im

entferntesten daran denkt,‘ die von ihr im Januar 96
unterzeichneten Friedensverhandlungen in bindende Ver-

fassungsanderungen gieBen zu lassen und gleichzeitig eine

beispiellos Delegitimierungskampagne gegen alle im

FriedensprozeB aktiven Instanzen initiierte. Diese Kampagne
fflhrte nach dem Riicktritt des Vorsitzenden der

Vennittlungskommission CONAI‘, dem Bischofder Diozese
von San Cristébal Don Samuel Ruiz, letztendlich zur Auf—

losung der CONAI. Die Sabotage der den FriedensprozeB
fiberwachenden Parlamentsdelegation COCOPA3, ging mit
massenhaften Ausweisungen internationaler Beob-
achterlnnen einher. Diese «auslandischen Einmischungen»
boten dem Prasidenten die Gelegenheit mit einem ebenso
lacherlichen wie atemberaubenden Diskurs, zur «Vertei-

digung der nationalen Souveranitat» und der mexikanischen
Revolution (sic!)angesichts dieser «internationalen Bedroh-

ung» die nationale Einheit inmitten aller realen Zerfalls- und

Spaltungsprozesse zu beschworen. Die fortgcsetzte Zer-

storung etablierter autonomer Munizipien4 auf GeheiB der

bundesstaatlichen Regierung leiteten eine neue Stufe im

«Krieg niedriger Intensitat» ein, die auch in der seit einigen
Wochen andauemden 'Bedrohungswelle gegen die mit der

Autonomiebewegung solidarischen Zivilgesellschaft ihren

Ausdruck findet. Der chiapanekische Friedensprozeli, in
seiner spezifischen Form Ausdruck und Symbol der liber-

ffilligen Demokratisierung des ganzen Landes, steckt in der

Sackgasse und der Ruf nach intemationaler Beobachlung
und Vermittlung ist immer haufiger zu horen. Angesichts
dieser verfahrenen Situation liegt es nahe, die beeindrucken-

den Organisationsprozesse der indigenen Bevdlkerung
"

Mexikos (nein, nicht nur in Chiapas), die statt ihre Zeit mit

fruchtlosen Dialogen zu vergeuden politische Realitaten

schuf,Foren einberiefund Konzepte «zurReform des Staates»

entwickelte, endgiiltig aus dem Blickfeld zu verlieren.

Depression macht sich in der Solibewegung breit und der

«Krieg niedriger Intensitat» droht auch noch den Sieg «fiber

unsere Képfe und Herzen» hinweg zu tragen. Die Schreibe-
rin dieser Zeilen halt es lieber mit dem vorerst letzten

Kommuniqué der EZLN, der 5. Erklarung der Selva La-

candona, herausgegeben am 19.Juli dieses Jahres und

fiberschrieben mit den schlichten Worten: «lAqui estamos!

lResistimos !»’

Acteal und der Kompt gegen die

Autonomiebewegung

Das Massaker von Acteal ist meiner Einschatzung nach nur

im Kontext der durch den zapatistischen Aufstand ausge-
lbsten Transformationsprozesse' zu verstehen, dessen

Hauptakteure die autonomen Regierungen innerhalb wie

auBerhalb der definierten Konfliktzone darstellen. Die
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Foto: Herby Sachs
Grfindung dieser autonomen Gebiete begann u. a. nach def

f<Kampagne Frieden mit Gerechtigkeit und Wijrde fiir die

indigenen Vljllrzer»‘S genannten Militaroffensive der EZLN
1m Dezember 1994 bei der die bestehenden Militargiirtel
durchbrochen und neue zapatistische Gebiete geschaffen
wurden._ dell 1995 erklarten sich immer mehr Gebiete zu

«MUDllelCl’l in Rebellion» die sich nach der Unterzeichnungder Fnedensverhandlungen von San Andrés7 offiziell in au—

tonome Munizipien umbenannten.
D16 monalelange Untfitigkeit derRegierung, die bereits im

Januar 1996 unterzeichneten Beschlfisse von San Andres in
den _KongreB einzubringen, provozierte seitens der EZLN
zwel Reaktionen: Sie unterbrach den formalen Dialog im
August 1996 and initiierte bzw. unterstiitzte die politische
Umsetzung dieser Beschliisse, spn'ch die Griindung weiterer
autonomer Strukturen. Diese nahmen in den folgenden
Monaten so stark zu, daB bis Mitte 1997 fast 40 autonome

Mumzipien gezahlt werden konnten, die nicht nur symbO'118011 (116 staatlichen Instanzen ersetzten, sondem in direkler

Ronkunenz zu den offiziell legitimierten agierten. Offen-

slchtlich‘erffillten dieautonomen Strukturen dieErwartungen
ibrer sozralen Basen recht erfolgreich, immerhin gelang 65 in
eimgen Regionen, die desillusionierte Anhangerlnnenschiilftder Slaatspanei in die unabhangige Struktur zu integrieren.Genau 1n diesen Regionen setzte die staatliche Repression
am schnellsten ein. Wehrend die autonomen Gebiete innerhalb
der Konfliktzone (also (161' Selva Lacandona) relativ g6-



schiitzt agieren konnten, sahen sich die seit Mine .1297
vermehrt auBerhalb dieser Zone entstehenden Munmplen

gerade in der Zona Norte8 und den Altos sehr schnell offener
RePression ausgesetzt. Ab September 1997 schlossen Sloh
die Munizipien zu autonomen Regionen zusammen, d1e

eigene Regionalparlameme wilhlten.9 Bereits kurz danach

nahmen Verueibungen und Verschleppungen und Ermor-
dungcn an Angehori gen der autonomen Strukturen massw

Zu und Acteal wurde Iediglich zum Iraurigen Hohepunkt
dieser Kampagne. Die Ermordung derbereits aus‘ ihrem Dorf

Venrielbenen wurcle in dem sicheren Wissen begangen, daB

die Opfer hauptsfichlich Frauen und Kinder sein wijrden, da

ein GroBteil der Manner bereits seit Wochen in den Bergen

Zutlucht gesucht hatte. Auch die Art, in der die Toten nach

der Obduktion noch immer verstfimmelt zu ihren Ange-

hfirigen zurfickgebracht wurden, sollte ein ffir alle Mal

klarstellen,daBdieZeitderDrohungenendgiiltigdem oflenen
Terror gewichen war. Der damalige «noch- Innenrninlster»
Chanfet wuBte auch gleich die wahren Schuldigen des

Massakers zu benennen. Nachdem die Méhr von alien

innerkomunitla‘ren Konflikten gerade im Bezug auf Bewoh-

nerlnnen eines erst einige Wochen alten Flfichtlingscamps
, Pun doch nicht fiberzeugen konnte, griff er gie autonomen

Regierungen an, die sich durch die illegitimeUbernahme der

Macht den HaB der rechtschaffenen und somit Recht schaf—

fenden Staatsbijrgerlnnen zugezogen héitten. Auen der

Nachfolger Chayffets, der amtierende Innenmimster

Der lounge Weg der'

indigenen
Autonomiebewegung

Oder Im Aten Jahr des zapofisfischen Aufslandes

C. Andrea

Francisco Labasu‘da Ochoa, bezeugt sein Verstfindnls for die

Verteidigung der mexikanischen Nation

Autonome Regionen - dos verbflrgle
Demokrafiedefiizit ?

Neben dem Prfisidenten Zedillo, der sich zugulcrletzt noch

zum selhstemannter Verteidiger der durch die Autonomic
bedrohten Rechte der indigenen Frauen” aufschwang, muB

sich die Autonomiebewe‘gung” noch gegen andere Kri-

tikerInnen wehren. Als ein Argument gegen die Autonomic

wirddie angeblich beabsichtigte «Balkan isierung» des Landes

aufgeboten. Das kiinstliche Insistieren auf «ethnischen Dif-

ferenzen» sei angesichts der verfassungsmfiBig garantierten
Gleichheit aller Mexikanerlnnen als Ruckschritt des moder-

nen Mexikos zu bewerten. DaB Papier geduldigist und die

mexikanische Gesellschaft selbst immer nur von 56 Ethnien

ausgeht, wfihrend die S7te, die meslizische Bevolkerung, als'
gegebener MaBstab unhinterfragtIderen Definition belreibt,
bleibt ein verdréingter Schonheitsfehler der Gemeinschaft
derFreien und Gleichen. Ignoriert wird, (12113 in den Entwiirfen
der indigenen 'Organisationen zu den autonomen Gebieten
diese nie als «elhnisch rein» begriflfen werden, sondem

explizit von «pluriethnischen Regionen» (Mestizlnnen als

Ethnie mitgerechnet) die Rede ist: Verdréingl bleibt, daB das

SF 3/98 [5]
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staatliche lndigena Institut (INI) mit Scharen staatstragender
AnthropologInnen die<<definiere, teile und herrsche Politik»
die PRI 'absichert, deren Linie gegeniibcr der indigenen
Bevolkerung sich auf die Gleichung Integration gleich
Akkulturation bringen lfiBt. DaB sowohl die EZLN als auch

andere Indigenaverbénde mit schoner RegelméBigkeit
betonen, daB es ihnen gerade nichtum Separation, sondern
- viel bedrohlicher — um 'eine tiefgreifende Reform und

Demokratisierung dermexikanischen Dominanzgesellschaft
gehe, weshalb ja auch sowohl die Friedensdialoge als auch
das Forum zur Reform des Staates unter Starker Présenz
unterschiedlichster VertreterInnen zivilgesellschaftlicher
Organisationen stattfand,prallt an den verschlossenen Ohren
der Anbeterliberaler Staatskonzeptc ab,

DaB es bei der zapatistischen Erhebung, wie auch bei der

breiter getragenen Autonomiebewegung ausdrficklich um

die Demokratisierung des ganzen Landcs gehen sol], hat
wohl auch die PR1 —,eigentlich - verstanden. Nicht umsonst

reagierte die Exekutive in Gestalt des Préisidenten auf den

Ende 96 eingebrachten Vorschlag der COCOPA fiir eine

Verfassungsreform zur Umsetzung der Beschliisse von San
Andres mit der Veroffentlichun g eincs ganzen Paketes von

beunruhigten «Beobachtungen» die es ihm leider nicht

gestattcn warden, der Umsetzung dieser staatszersetzenden

wenngleich von ihm unterschriebenen- Beschli'jsse zuzu-

stimmen.

I998 -

Beginn der drifien Phase des

'“Krieg’es niedriger Inlensiléjl” gegen die

inidigene Bewegung

Als nichster Schritt priisentierte er der zunfichst noch un-

glfiubigen Offentlichkeit Anfang Mérz einen eigenen Entwurf
1"(jr ein «Ley Indigena» (Indigena Gesetz), dessen Kemdif-
ferenz im Vergleich zu den Verhandlungsergebnissen von

San Andres darin besteht,daB er kurzerhand die «Rechte der

indigenen Volkcr» auf Selbstbestimmung auf die «Rechte
der indigenen Gemeinden» aufSelbstbestimmung verkiirzte.
Die suprakomunale Ebene verschwand geflissentlich aus der

[6] SF 3/98
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Debatte, die Rechtsprechung wie auch die Kontrolle der
Naturressourcen enden somit im gfinstigsten Falle an der
Grenze des jeweiligen Dorfes. Auch wenn nachtriiglich be-
kannt wurde, daB der letzte Verhandlungsffihrer Zedillos in
den Yerhandlungen offers dutch offensichtlicheTrunkenheit

au ffiel, entlfiBtdies Zedillo noch nicht aus der Verantwortung
furseine eigene Unterschrift. Ein anderes Beispiel daffir, daB
die

meXikanische Regierung bekanntermaBen Verlréige un-

terzeichnet ohne ‘an deren Umsetzung zu denken, ist der

Convénio 169 der ILO‘2 in dem die Rechte der indigencfl
Volker innerhalb der Unterzeichnerstaaten geregelt wird-
Als

einer der ersten Staaten unterzeichnete Mexiko bereiIS
1991 diesen Kontrakt in dem klar definiert zu lesen steht, daB

der Diversitéit der indigenen Volker Respekt zu zollen sci,
die Bewahrung und Verwertung der natfirlichen Ressourccn
dcn in dem jeweiligen Territorium lebenden zusteht, der

§tant SlCh zu Integritéit und Transparenz gegenu‘ber den
indigenen volkem bzgl. der Verwendung offentlicher Gelder

und Prozessen dler Entscheidungsfindung verpflichtet, WOZU
eine stiflrkere Présenz indigener Vertreterlnnen innerhalb des

Staatsapparates dienen soll, die indigenen Volker an def

Entvi/icklung der fijrsiebestimmten Entwicklungsplfine mil-
arbeiten und die Autonomiederindigenen volker im Rahmen
dcr gegeben Nationalstaaten garantiert werden muB. In den

Verhandlungsergebnissen von San Andres liest sich das so:

piemeiukanischeunddiechiapanekischeRegierung einigensrch mit dem EZLN u.a. darauf: eine Kommission zur
Reform

der Munizipien und Regionen in Chiapas vor zu

schaffen, einen Generaldirekmr fiir indigene Belange inner—
halb der nationalen MenschenrechtSkommiSSion und eine

Arpeimgruppe zur Losung der Agrarkonflikt in Chiapas(Stichwort Landverteilung) einzusetzen.13

Nachdem Zedillo die Beschliisse von Andres nicht um-

setzen wrll, gleichzeitig aber versichert, an der friedlichen
Losung des chiapanekischen Konfliktes interessiert zu sein
und der EZLN weitere Verhandlungen anbietet, wiederholt
SlCh das gleiche Spiel auf bundesstaatlicher Ebene. Def

«post-Aeteal»- Gouverneur von Chiapas Albores Guillén
begann im April mit der militarischen Zerschlagung d0r
bestehenden autonomen Munizipien, Nach Taniperla, Sill
des

autonomen Munizips ,Ricardo Flores Magunj bei desscn

Zerstdrung neben den gewahlten Autoritéitcn auch gleich 12
unlicbsame intemationale Beobachterlnnen festgenommen

Maschinenpistolen wurden Panzerabwehrgeschiilzc gegen
unpewaffnete Frauen, Manner und Kinder eingesetzt, die
Dorfer wurden aus Helikopter beschossen. Ergebnis: 11

Totes e'tliche Verschwundene, und die Erklé‘trung (161'

zepatisuschen, Basen nicht mehr linger dafiir garantieren zu

konnen, daB es in Zukunft nicht zu bewaffneten Konfron-

tanonen zwischen EZLN undMilitarkommen werde. Parallel
zu

diesermilitfirischenLfisungdiekeinesein will,prfisenlierleGuillen als emseitige "politische Initiative" seinen Vorschlagzur Neuordnung der chiapanekischen Munizipien, gemfiB
den Erfordemissen PRI- stiitzender Mehrheiten. Das Mod<31l
ermnert an die nordirische Einteilung der Counties und lfiBt
snch kaum als vertrauensbildende Mafinahme bezeichnen.



Die vorerst Ieize Etappe

Nach monatelangem Schweigen von CCRI und EZLN ver-

dffcndichte die EZLN vor einigen Tagen zwei neue Kom-

muniqués und reagierte damit auf mehrere Versuche der

COCOPA, ‘nach dem Ausscheiden der CONAI als

VenniulungsinsLanz zwischen Staat und EZLN, den Dialog

zu reaku'vieren. Der Gouvemeurvon Chiapas mtvorkurzem

miteinem «Plan zurEntspannung» an. Wéihrend (figlich neue

Militiirstiitzpunkte entstehen und die Zivilbevtilkerung be—

drohen, forderteGuillén die Waffenabgabeder zapatistischen
Basen und bot dafiir den «Sehutz» des Bundesheers, den

RfiCkZUE dcr Truppen in ihre Stfitzpunkte «Ind», die Auto—

fitfiwn verschiedener verbliebener autonomer Munizipien

Bin, sich an «Ubergangsregierungen» fiir diese Munizipien
zu beteiligen. Bewfihrte Praxis: integrieren Oder zerstdren.

Auf diesen neuen Akt des bitteren Zuckerbrot-und Peitsche

Theaters antwortete die EZLN nicht mit der von vielen

Crwartetcn militfifischen Aktion, sondern mit der bereits

CFWiihnten 5. Deklaration der Selva Lacandona. In ihr be-

kriifugt die EZLN nochmals ihren Willen zur friedlichen

Liisung dcs Konfliktes und fordert alle «ehrlichen Manner

“"d Frauen» zum Kampf fiir die Anerkennung der Rechte

der indigenen Bevblkerung auf. Das Kemsu‘ick ihrer Er-

kléirung soll eine emeute nationals Befragung, diesmal iiber

Foto: Herby Sachs

die InitiativederCOCOPA fiberdas «Ley Indigena», bilden.”

Die Strategie is: klar. Die fiberfallige und bisher nur in

Indigenaorganisationen Oder in Kreisen interessierter Intel-

lektueller gefiihrte Diskussion um die Rechte der mexikani-

schen Indigenas sol] in der gesamten Gesellschaft verankert

werden. Bleibtzu hoffen, daB die viel zitierteZivilgesellschaft
endlich aus ihrer monatelangen Erstarrung erwacht und ihre

- vielleichtletzte- Chance zur Demokratisierung der mexika-

nischen Dominanzgesellschaft ergreift....

1. «Las Abejas» geht‘iren zu jenen Gemeinden die sich nichl als

zapalistische Gemeinde verstehen, gleichwohl die Forderungen
der EZLN griSBtenteils tragen. Die propagierte Unabhiingigkeit
dieser Gemeinden kann als' Versuch betrachtet werden, den po-
litischen Kampf um die Autpnomie nicht an den Auseinan-

dersetzungen zwischen PRIisten und ZapatistInnen scheitem
zu lassen'.

2. Die CONAI fungiert bereits seit Anfang 1994 auf Gesuch von

EZLN und Regierung als notwendige Verminlungs- und Uber-

setznngsmsranz, seit einigen Monaten beschuldigt die
Regierung, die CONAI als Sprachrohr der EZLN zu fungieren.
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COCOPA (Kommission fiir Ubereinkunft und Befricdung)

oestehl aus Parlamentariem von 4 Parleien PR1. PRD (links—
11berale Opposition), PAN (christlich-konservative Nationale
Partei), PT (Arbeiterpartei, Ableger der PR1). dic Kommission

1<ann nur fiber Konsens entscheiden. Die COCOPA unterstiltzle
1m Verlauf der Friedensverhandlungen immer Starker die
Positionen cler EZLN.

Municipios (Munizipien) lassen sich hicrzulandc mil Ver—

bandsgemeindesuukturen vergleichen.
l-lier sind wir! Leisten wir Widerstand !
Da im Kampf der indigenen Bewegungcn immer wieder die

Redevon indigenen «Volkern» ist, mochte ich daraufhinwcisen.
daB (lieser Selbstdefinition einerseits die Alltagssprache andc‘

rersens alltigliche Lebenspraxen zugrunde liegen, w'dhrend die

termonale Zugehorigkeit nachrangig isL Die Diffcrcnzieruflg

findet 1n Mexiko zwischen Indigenas und Nicht—Ind 1’gcnas stall,

dle.Zugeh6rigkeit zu den jeweiligen Sprachgruppen wird PTin'
mpxell als gleichwertig betrachlet.

I

In San Andrés Sacha¥chem de los Pobres war in vier ver-

schiedenen Arbeitsgruppen fiber indigene Rechte und Kultur
verhandelt worden.

“Zona None"nenntsich dashauptsfichlich von Choles bewohnt6

Grcnzgebiel zu Tabasco indem schon sell Jahrcn vehement

paramilitéirische Gruppen auftreten. Als «Altos» wird das Mit-

101 gebirg;gebiet um San Cristobal dc las Casas bezcichnel

1nde'm hauptsfichlich Tzotziles leben.
Dle ldee hinter dieser Strulktur ist aus diesen Regioncn heraus

prrfisemantlnnen indenMexikanischcn Kongch zu cntscndcn.

d.Icnlcht oua Parteizugehfirigkeit, sondcrn dank ihrcr Verdicnsle
fUr dxe eigenen Gemeinden und Regionen, nach den fiblichcn
Gebréiuchen und Gewohnheiten also, gewiihlt wcrden 11nd

, somlt die Reform der Staatsstruktur einlfiutcn sollen.
10.

1 ._.

12.

13.

14.

Es
léiBI‘sich nicht leugnen,‘ daB die sell 94 landesweit cmste—

hende mdigene Frauenbewegung sich bestiindig im Span-
nungo

1'e1d zwischen der «nach auBen» gerichtelen Veneidigung
1hrer

Inchgenen Gewohnheiten und Gebriiuche bci zcitgleichcl’
«na'ch. mnen gerichteter» grundlegendcr Infragcstcllung der

sex1snschen Implikationen eben jener «Traditionen» bcwcgt'

Aucl1lstoffensichtlich.daB gerade die Frauen in den autonomcn

Geblelen diejenigen sind, welche dem «Krieg niedrigcr
lntcnsutfit» arn ungeschfitztesten ausgesetzt sind und dafl 1mm"
dlesen Bedingungen ihre muhsam erkfimpftcn Frcirfiumc mar

enger werden. Dicse Widerspriiche ko‘nncn jcdoch den Erfolg
dleser Frauenbewegung, welche sich cxplizit im Konlext dcr

gemlschlgeschlechtlichen indigenen Autonomiebcwcgung
verortet, mcht schméilem.

. Entwikfe zum Model] autonomer Regioncn inncrhalb dcs mexi-
kamschen Staaies werden in Chiapas u.a. auch von dcr Frame

gapenoleme de lndios (FIPI) Oder dcm Consejo General dc

Auf dizfslongs Anténomas 1.31uriélhnicas (CGRAP) vcnrctcn.

warden :6. nltlwurfe kann hler leioer nichl niihcr cingcgzmgcn

Selbszo'r aI11.11‘en Orgamsauonenlst klar. daB sic dic autonome

aus den iraEIHung
als notwendlg dafiir anschcn. sich cndlicll

seam
.enarmen der nllgegenwiirligcn PR1 zu loscn. die

_

1 en
rnltlluer Strateglle der «Integration odcr RepressiOW’

Jederiorgamsierten Widerstand der Campcsinobevolkcrung 7'“
zerstoren wuBte.
D1e 1L0

ist.die Internationale Arbeitsorganisation dcr UN -

é::::gewelse Ubers'elzung aus dem «Gufa de Aplicacién d6]

Manuerllo'l‘nmn‘.
169 . 169 de la OIT (ILO). Elaborado POr

.

a

me: y Lee Swepton. de la Oficina Intemacional de

Trabajo (Gmebra, julio de 1996).

13D;irodeg
der

«Volklslnefragung» wurde scitens dcr EZLN

es damtrnne .mals pralmuert und-bewirktc bcim lclzten Mal 815,

umwandelimgiIOb
d1e

EZLITI'slch zu elncr polilischcn Kr?lfl

auch‘

so

estark moblllsxerend. Uberall im Land (und
' ‘ "1n anderen Landem) entstanden Komitccs die Diskussioncn
mltuerten und die Befragungen durchffihrlc.

’-



Dos Vampir-Projékt
Wissenschafller auf der Jagd nach den Genen der

1Ureinwohner

van Claus Biege/f

in Schneesturm zwingt .mich

im Staat New York zur

Schrittgeschwindigkeit.
St‘idlich der Stadt Syracuse verlasse ich

die Vereinigten Staaten von Amerika.

[ch iiberquere eine Grenze, die kein

Stra/J‘enatlas nennt und t‘t‘ber die in

Washington kaum ein Politiker so recht

reden mag. Trotzdem werde ich auf
dem Interstate Highway 8] darauf

hingewiesen.Weifiaty’dunkelgrit’nsteht
es auf dem Schild neben der Strafle.
trotz des Schneetreibens sichtbar:

Onondaga Nation Territory.

Onondaga ist daspolitische Zentrum

van Iroquoia, dem Einzugsgebiet der

Irokesen, jener indianischen Konfo'de—
ration, deren Streitkrafle Mitte des18.
Jalzrhunderts die Englander im Uber-

seekrieg gegen die Franzosen siegen

lie/3. Sachs Nationen umfaflt der

Vo'lkerbund:Mohawk, Cayuga, Oneida,

Onondaga, Seneca und Tuscarora. Sie

selbst sprechen von sich gemeinsam als

Haudenosaunee ~ Menschen derlangen
Ha'user. In der Mitte van Onondaga
steht so ein langes Haus.‘ Ort der

Ratsitzungen, Feste und Zeremonien.

Lc‘z'ngst ist Iroquoia geschrumpft:
verstreutelnseln im US~StaatNew York

und in den kanadischen Provinzen On-

tario and Quebec sind iibrig geblieben.

Treflen sich die Ha'uptlinge aller sechs

Nationen zur Ratssitzung, dann reisen

sie zum Langhaus von Onondaga.

Ahnlich dem GallierdotfdesAsterix im

ro‘misch-besetzten Gallien hat das klei—

ne Volk der Onondaga bis heute gegen

das Rom der neuen Welt, Washington
DC, stand gehalten. Die juristische
Gewalt der USA reicht nicht hinein in

die kleine Welt von Onondaga.

Noch immer werden hier die Hc'iupt-
linge von den Clan-Miittern ernannt,

den a'ltesten Frauen des Stammes, seit

800Jahren regeltdas Grofle Gesetz des

Friedens als Vetfassung das Zusam-

menleben und die ,fieziehung zum

weiflen Amerika. 1m 18. Jahrhundert

studierte Benjamin Franklin diese Ver-

fassung und salt in ihr ein Vorbildft‘t'r
die neuen Kolonien.

Hier trefie ich Oren Lyons, Mitglied
des Rats der Hc'iuptlinge. Lyons ist Mas
ler, Professorft't'rNative American Stu-

dies an der University ofBufi’alo und

Politiker.Esistnichtselbstversta'ndlich,
ihn hier zu trefi’en, denn seine Tc’itigkeit
ft't’hrt in oft hinaus in die Welt: Moskau,

Genf, Melbourne und Rio de Janeiro.

Aus dieser Welt kommt der Gegenstand
unserer Unterhaltung an diesem Don-

nerstag im Januar. Oren Lyons ist in

Sarge: das Volk der Onondaga ist in .

denFokus wissenschafilicherlnteressen
geraten. Das sogenannte «Human Ge-

nome Diversity Project» will weltweit

die Gene bedrohter Vo‘lker untersuchen.

Eine Liste ist aufgetaucht mit 722

Volkern - Onodaga ist eines davon.

.

Oren Lyons:

“LaB Dir eines sagen: Wenn Du lesen

muBt, daB Du zu denen gehérst, die
zum Ausslerben verdammt sind, damn

verlangt das eine Erkl‘zirung von den

Leuten, die dich auf ihre Liste gesetzt-
haben. Wir verlangen cine Erkléirung
ffir diese Kategorie, aber bis heutc ist es

SF 3/98 [9]



i uns nicht gelungen, zu den Urhebem

vorzudringen. Immerhin steht dahinter Margaret Mead
ein langer Prozess, es gab sogar Hea-

Hall of
rings im US-Kongress, abcr die Offent-

. g
1

'

lichkeit hat davon nicht rechtzeitig er- PaCIfiC Pefmles‘

fahren. Wir wollen wissen, was es damit (temporanlyauf sich hat, _V('jlker, die vom Ausster- (3108ed)
l

ben bedrohtsmd, noch schnell genetisch
i zu erfassen, bevor sie endgiiltig ver-

l schwunden sind. Man will unsere DNA.
‘

Man will unser Blut. Wir haben es also
mit einer Rijckkehr zu den an thropolo—

EaStemgischen Studien des 19. Jahrhunderts
zu tun. Blutproben, Hautproben, Haar-

Wlands
proben. Wir werden untersucht, ge-

’

.

messen, katalogisiert. Aber vor allem and Plan“ Frank M' Chapman
stcllt sich die Frage: Warum ist es Indians Hall of North

g notwendig, von diesen 722 bedrohten

Volkern den genetischen Code zu er-

! fahren? Und wer hat diese Volker als

bedroht eingestuft?

American Birds

NeW

Stat
l Es ist komisch: In den Vereinten Natio—

nen sprechen sievon Menschenrechten,
also individuellen Rechten, und so gut
wie nie werden in der UNO die Rechte

eingeborener Volker diskutiert, ihre

Rechte als Gruppen, als Nationen. Und

plotzlich, beim Human Genome Diver-

sity Project, haben wir es mit Gruppen
zu tun, mit indigenen Nationen, die

ausdriicklich als solche ausgewiesen
werden. Ist das nicht seltsam: Auf dem

einen Forum istes so verdammt schwie-

rig, uns als Nationen anzuerkennen,
und auf dem anderen Forum passiert es

ohne unser Drangen.
,

Wir miissen handeln und wir miissen

es jetzt tun, denn dies istein gigantisches
Untemehmen fiir Anthropologen, die

sich einen Job suchcn. Und auf einmal

gibt cs da dieses grandiose Projekt, das

viele, vieleJobs verspricht. Und welche

Summen hineingesteckt werden! Es

taucht dann natiirlich die Frage nach
den Sponsoren auf. Wer finanziert das

Ganze? Wie wir wissen, sind die Ver-

einigten Staaten bereits dabei, Gene

patentieren zu lassen. Sic haben bereits

versucht, die Gene eines Menschen in

Panama zu patentieren. In diesem spe-
ziellen Fall hat sich das Land dagegen
gewehrt: Panama istes gelungen, dieses
Patent zu vereiteln. Aber dann gibt es

diesen Mann aus Papua-Neuguinea, der
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bereits patentiert ist. Jetzt sagen die

Gerichte, die Gewebe- und Blutproben
sind im Labor modifiziert worden und

gehoren daher nicht mehr der Person,
der sie entnommen wurden.

Jetzt bcwegen wir uns aber auf die

Frage zu, wem was gehort. Es ist sehr

raffiniert, dein Blut als nicht mehr dein

Eigentum zu bezeichnen, nur well es

durch einen Laborprozess gegangen ist.
Hier stellcn sich grundsatzliche ethische

Fragen; nicht rechtliche Fragen, denn
dieGesetze sindja dazu gemacht, solche

Dinge iiberhaupt zu ermoglichen, wie
Gesetze ja schon immer geschrieben
wurden, um ungerechte Handlungen zu

sanktionieren. Wir brauchen jetzt also
keine juristische Diskussion, sondern

'e-
‘

WE:,
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9 Exit from Gallery 3

eine ethische Diskussion. Das hicr ist

eine moralische Frage. Wenn dicse m0-

ralischen Prinzipien kijnltig fiber Bord

geworfen werden, welche Zukunfl
haben wir dann tiberhaupt noch?

Ein Buch fallt mirein, das ein Frcund
von mir geschrieben hat, Jerry Mandcr.

Das Buch heiBt: «In the Absenceofthe
Sacred», also: In der Abwesenheit dCS

Heiligen. Hinter diesem Titel kommcn

drei Punkte. Weitergefiihrt muB GS

heiBen: In the Absence of the Sacred,
Anything goes

- In der Abwcsenhell
des Heiligen, ist alles mo'glich. Well“
das Heilige fehlt, stcht kein HindemlS

mehr im Weg.”
lch solle mich bei den StammCS'

volkem der Welt umhoren, hatte mif
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Oren Lyons, der Hauptling der Onon—

daga geraten. Ich befolge seinen Rat

UDd mache mich auf die Reise. Ich

treffe Menschen aus den USA, Mexiko,

Kolumbien, Peru, Hawaii und den Phi-

lipinen. Sie heiBen: Lahe nai Gay,

Alejandro Argumedo, Victoria Taulis

Corpuz.

Lahe nal Gay

“Das Vampir-Projekt hat in einer

menschlichen Gesellschaft keine Da-

seinsberechtigung. Menschlichkeit ist

ein wertvolles Element unserer Kultur,

das uns aber immer mehr abhanden

kommt. Der Verlust gehtimmer schnel-

Ier vonslatten. Es ist unentschuldbar, in

Gemeinschaften indigener Volker ein—

zudringen und Blutproben fijr wissen-

Schaftliche Recherchen zu nehmen,

ohne die Bewohner dariiber aufzu-

kliiren, was mit ihrem Blut geschieht.
Jedes menschliche Wesen auf diesem

Planeten hat das Recht, zu wissen, was

mit Teilen seines Korpers geschieht,
die man ihnen enmommen hat.

Die Patentierung der Gene indigener
Volker ist - mir fehlen die Worte - es ist

erschreckend, es ist unentschuldbar, es

ist schmachvoll, es ist obszén. Die ge—

netischeldentjlatgehort dem Menschen.

Wenn uns irgendwas noch gehort, dann

1st es das.”

Alejandro Argumedo.
Aimara (Peru)

“Man konme es als moderne Variante

d6r Sklaverei bezeichnen, vielleicht so—

g_ar als moderne Form des Kannibzi-

llsmus. Derzeit werden die indigenen
Volker von einem Schwarm von For-

schem heimgesucht. Sie kommen von

Universitaten und privaten Firmen. Sie

haben offenbar erkannt, daB unse're

Isolation fiir sie ein gutes Geschéift be-

,

Form der Sklaverei.

HUGO

HUGO steht ft'tr (1213 Human Genome Project. Dahinter verbirgt sich ein interna-

tionales Geflecht von Forschern 13nd Instituten, die sich zum Ziel gesetzt haben,

bis zum Jahr 2005 die gesamte Erbinformation des Menschen zu entsehliisseln.

Der Kopf ties Ganzen ist der Nobelpreistrager D. Watson; 1990'rief er die Wis—

senschaftswelt auf, sich an einem Humanen Genompmjekt zu beteiligen.

Sogenannte Sequenzier-Roboter entziffem heute das Erbgut des Menschen.

Demeit gelten nahezu 8000 Gene als entschlfisselt. Immer noch‘ ein Bruchteil,

wenn man bedenkt, (138 allein im Gehirn iiber 50 000 Gene im Lauf eines Lebens

aktiv sind. Ist die Identifizierung abgeschlossen, folgt als nachste Etappe das

Zusammenwirken der Gene. Mit diesem Wissen fiber Erbanlagen wollen die

Molekularmediziner die Ursachen von Krankheiten erforschen. MaBgeschnei-
derte Gentherapien sol’len im 21. Jahrhundert die Medizin revolutionieren.

Zwei Jahre nach HUGOS Start meldete sich eine Gruppe von Wissenschaftlern

der Stanford University in San Francisco und kn'tisierte, HUGO wfirde die zum

Teil isoliert lebenden eingeborenen, diesogenanten indigenen Volker ignorieren
und damit nicht der Vielfalt der menschlichen Rasse Rechnung Hagen. Wortfijhrer

der Gruppe war der ItalienerLuigi Cavalli-Sforza. DerEinwand derWissenschaftler

fiihrte schliefilich znr'Grfindung des Human Genome Diversity Project. Das

Tochterprojekt von HUGO begann im Geheimen. Als die ersten Ureinwohner, es

wafen die Maori Neuseelands, vom Human Genome Diversity Project erfuhren,

gabe‘n sie ihm einen neuen Namenz‘ Das Vampir—Projekt!

schiitzen. DieUS—Armee sammeltGen-

Proben rund um die Welt, vor allem von

jenen, die sie als «isolierte Populatio-
nen» bezeichnen. Sie bewahren ihre

Proben in Fort Dittrich auf, dem US—

Zenlrum ffirbiologische Kriegsffihrung.
Diese Material ien werden verwaltetvon

einer Fitma namens SAIC, in dercn

Vorstand Leute sitzen, die widerum mit

dem CIA und dem National Defence

Council verbunden sind. Zum einen

kommen die Gen-Proben also vom Mi-

litar, zum anderen von eineroffentlichen

Einrichtung, dem National Institute of

Health, und beide arbeiten zusammen.

Und es gibtkeine Richtlinie, die besagt:
EineProbe darfnur ffirdiese bestimmte

Art von Forschong verwendet werden .

”

deuten kann. Das reicht vom Human

Genome Diversity Project bis hin zu

Gen-Banken der US-Armee. Es ge-

schieht rund um die Welt: Sie holen

sich Blut und HaaIe und lagem sie bei

sich im Norden, fur Forschungszwecke

die, wie sie sagen, der ganzen Mensch-

heit dienen werden. Aber die Proben

enden dann in Privatbesitz. Und daffir

gibt es vorsorglich ein System: zum

Beispiel GA'IT, das Generalabkommen

fiir Handel und Verkehr; in diesem Ab~

kommen gibt es Klauseln fiber Handel

mitund Besitz von geistigem Eigemum.
Dazu kommt ein Patentsystem, das er—

laubt, wertvoll erscheindende Gene und

DNA—Sequenzen zu patentieren. Damit

gerat man in den Besitz einer Firma.

Deshalb nenne ich es eine modeme

Wir haben die Gesetze studiert, aber. Lahe nai Gay
keine Richtlinien gefunden, dieuns

“Und was wird in den Labors unter-

sucht? Hieroffenbartsich die Verwund-

barkeit dieser Leute. Das ist ein furcht-

bares Potential des Projekts. Wer ist

genetisch gegen Krankheiten gewapp-
net und wer nicht? Lassen sich gar

unsichtbare Gifte entwickeln, die bei

einer Gruppe angewendet werden, die

ein Problem darstellt, die womoglich.
einer wirlschaftlichen Entwicklung im

Wege steht. Diese Problemgruppe 12113:

SF 3/98 '[11]



sich nicht umsiedeln, das kfime viel zu

teuer. Da‘die Gruppe genetisch erfaBl:

iSt, wird ein neuer Weg beschritten.

Man weiB, daB Gen 246 and Gen 347

gegen beslimmte Gifte empfindlich ist.

Diese Gruppehatdiese Gene, und spfiter
wird es heiBen, sie seien alle durch eine

unbekannle Seuche geslorben.”

Victoria Tauli-Corpuz,
‘

Konkonoey -

Igorot
(Philipinen)

“Es ist, als wilrden sie das Leben aus

den indigenen Volkem heraus holen.

Vor drei Jahren kamen sie und wollten

die Gene'der Aitas, eine der indigenen

Gruppen auf den Phillipinen. Hoff-

mannLaRoche hone von einem Doklor

in Aloha auf Hawaii, der mit einem

Amleteam in die Region eines Vulkan-

ausbruchs gehen wollte, genau die Re-

gion, in der die Aitas leben. Hoffmann

LaRoehe wollte wissen, ob sie eigene
Wissenschaftler schicken konnlen, um

das Hilfsleam zu den Aitas zu begleilen,
urn auf diesem Weg genetisches Mate—

rial der Aitas zu gewinnen. Wir halten

Gliick: der Arzl in Hawaii, der den.

Brieferhielt, ist ein Freund von uns und

schickle uns eine Kopie des Schreibens.

Das war filr mich der Gipfel der Ge-

ffihllosigkeil: Man geht in ein Katastro—

phengebiet und sammelt Gene, verbor-

gen unter dem Mantel der Hilfeleistung.

In einem Katalrophenfall tun ja dieLeule

auch alles.
'

Mein Volk, die Igorol, gehort auch

den fiber 700 Volkem, von denen gene-

tisches Material gesammelt werden

soll.”

Der Protest gegen die Blutentnahme

ohne volles Wissen, verbunden mit der

Moglichkeit spc'z'terer Patenlierung der

Gene lassen den Widerstand unter den

UreinWohnern weltweit anwachsen.

Hinzu kommt aber auch eine Angst: die

Angst, das Forschungsprojekt HUGO

samt seinem Sprofl «Human Genome

Diversity Project» ko'nnten bei zuneh-

menden Fortschritten in der Moleku-

larbiologie zu einem Wiederaufleben
der Eugenikfiihren.

Wdhrend meiner Recherchen suche

ich in der offiziellen Berlchterstatzung
vergeblich nach dem Vampir-Projekt.
Was immer ich lese, steht in kleinen

Publikationen und stammt entweder

[1 2] SF 3/98_
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aus derFeder indz'generAktivisten oder
kritischer Wissenschaftler. Mi t einer
Ausnahme: Der britische
Fernsehsender «Chanel 4» hatte einen

Dokumentarfilm in Auftrag_
_ gegeben.

Deerlm «Gene Hunters» -

Gen-Jc‘z'ger
—istbisheute konkurrenzlos.DieFilmer
begleiteten ein Team von drum and
Biochemikern zu isolierten Stammes-
gruppen z'm Regenwald Kolumbiens.
Bet' den Vereinzen Nationen in Genf
trefi’e ich Luke Holland, den Produ-
zenten des Films. Aus «Gen Hunters»
stammen diefolgenden Zitate der Wis-
senschaftler.

'

DrJanielle Noble ist Mitarbeiterin

desPharmakonzernsIloflanaRoche
und dessen Tochterfirma, dem Fof‘

schungslabor Roche Molecular Sys-
tems. Sie geho'rte zu der Expedition in

den Regenwald Kolumbiens, die vom

Filmzeam beglez'tet wurde.

Dr. Jonielle Noble, Roche

Molecular Systems Inc.,
California

“Ich denke, daB der Wen des Human
Genome Diversity Project unscha'lzba"

'
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hoch ist. Wir mijssen Zugang haben zu

diesen Proben, um untersuchen zu

konnen, wie sich Gene in isolierten

Bevolkerungen entwickelt haben. Wir

mfissen es tun, solange sie noch eini-

germaBen isoliert sind. Wir_ konnen bei

Volkern wie hier, die sich noch nicht

vermischt haben, zu Erkenntnissen

gelangen, die wiran unserer gemischten
Gesellschaft anwenden konnen.

Auf Grund unserer Arbeit mit K0-

lumbiancm haben wir den Zugril’f auf

Proben, die in Kolumbien gesammelt
wurdcn. Damit sind wir in der Lage, ffir

das Human Genome Diversity Project
einen wcrtvollen Beitrag zu leisten. Den

Nutzen, den derStamm dadurch hat, ist

dcr, daB wir mit elnem Amteteam hier-

her kommen und medizinische Vorsor—

g6 bieten ko'nnen; oft istauch einZahn-

am im Expeditionsteam, damitkonnen

wir dann Unlersuchungen anbieten, auf

die sic sonst verzichten mfiBten.

Es hatkeinen Sinn, ihnen zu erklaren,

was wir mit der DNA anfangen, denn

sie wijrdcn es doch nicht verstehen.

Abcr ich dcnkc, Sie verstehcn es, so gut
sie konnen und gebcn dann ihr Einver-

stilndnis. Meine idealistischc Seite als

Wisscnschaftlcrin sagt mir, daB dies

heit geschicht.

DicseBlutprobenausKolumbiensind
cine Goldgrubc; ohnc sic hatten wir

nicht die Moglichkeit, diese Unter-

suchungen zu machen.”

Wa‘hrend die Wissenschaftler ihrer

Wissenschaft naehgehen, interessieren

sich die Pharmakonzerne als auch das

National Institute ofHealth - ein staat-

Iiches Forschungsinstitut in den USA —

fiir die Patente. Zu den prominentesten
Opfern der Patentierung gehort der

Amerikaner John Moore. Er hatte in

den Siebziger Jahren Leuka'mie und

wurde geheilt. FL'ir seinen Arzt ein guter

Grund, sich etwas Gewebe seiner Milz

zu reservieren undMoores genetischen
Aufbau unter die Lupe zu nehmen.

AlseinePatentanmeldung vorlagflog
‘10 geheime Deal auf and Moore ging
vor Gericht. Der Oberste Gerichtsltof
V0" Kalifornien lieflihm1990 zwar ein

groflzl'igiges Sehmerzensgeld zukom—

men, doc/1 blieb ansonsten hart: Seine

chlen. so wurde ihm beschieden, seien.

sobald sie nicht mehr Teil seines

Kr'irpers seien, nicht mehr sein Eigen-
tum. Ein Grundsatzurteil. das wie kein

anders den Laufder Dinge seitdem be-

einfluflt. John Moore. Wahrsehez'nlich

ha'tre iiber allem noch lange ein Mantel

des Schweigens gelegen, ga'be es nicht

RAFJ. in Kanada. Ausgeschrieben

heiflt die Organisation «Rural Ad—

vancement Foundation International».

RAFI-Gri'inder Pat Mooney and sein

Kollege Cary Fowler sind Trc'z'ger des

Alternativen Nobelpreises. In den achr-

ziger Jahren deckten sie die Methoden

der Saat-Multis auf, die systematisch
lokale Getreidesorten und lokale

Farmwirtschaft weltweit zersto'ren.

R.A.F.I. versorgt heute die kleinen

Vo’lker im Visier der Gentechnik mit

den no'tigen Informationen, vor allem

fiber dos Internet. In North Carolina

spreche ich mit EdwardHammond, den

Leiter des US—Bi‘t'ros van RAF].

Edward Hammond,
R.A.F.I.

“Es ist uns gelungen, dem Ganzen eine

Dollarperspektive zu verpassen: 428

Millionen Dollar betragt derzeit der

Jahresumsalz in menschlichen Proben.

Wir haben es mit einer lndustrie zu tun,

die im Wachsen begriffen ist, nach Ein—

schétzung von Experten mit einer

jahrlichen Wachstumsrate von 13 Pro—

zent. Mit Beginn des nachsten Jahrhun~

dens ist mit einem Jahresumsatz von

einer Milliarde Dollar zu rechnen. So-

bald diese Organ- and Korperteil-
Industrieaus den Kinderschuhen heraus

ist, wird nach Meinung der Experten,
mit einem Jahresumsatz von 80 Milli-_

arden zu rechnen sein. Wir haben es

also mit viel Geld zu tun, wenn wir die

Patentierung und den weltweiten Handel

mit Bestandteilen des menschlichen

KGrpers betrachten.

Was als besorgniserregender Faktor

noch hinzu kommt, istdie Verquickung

von Industrie und Militar. Wissen-

schaftler beider Bereiche sammeln und

untersuchen gemeinsam Proben

mcnschlicherVielfalt. Wirhaben heraus

gefunden, daB eine Vertragsfirma des

US-Verteidigungsministeriums,Scien—
ce Application International , auf das
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Sammeln genetischen Materials spe-

zialisert ist und sonst fiir das US—Ge-

sundheitsministerium arbeiter. Die

Firma entwickelt auch Verfahren zur

genetischen Sequenzierung.”

Besta‘tigt wird R.A.F.I. v'on zwei

Zeitgenossen, die wissen, woher der

Wind in derFinanzwelt wehtsBill Gates

und Paul Allen, die Grilnder von Mic-

rosoft ,' 1994 investierten sie 10 Mil-

lionen US-Dollar in 'die Gentechnik-

Inc. .

Es hat durchaus etwas Verschwd-

rerisches, als ich mich mil Dr. Tony
Socci im Restaurant des Hotels «Vier

Jahreszeiten» in Washington trefie. Er

hat den Ort vorgéschlagen. Ihm ist es

wichtig, ungestb‘rt zu sein. Denn Tony
Soccz' arbeitetfi'lr die US-Regierung: er

geho'rt zum «U.S.Global Change Re-

search Program» , einem Team, das den

Prdsidenten in a‘kologischen Fragen

bera‘t. Mit dem Human Genome Di-

versityProject hatte ernie etwas zu tun,

bis er den Onondaga-Hduptling Oren

Lyons kennen lernte. Dr. Sacci recher-

chierte, aufGrund seiner persdnlichen

Empa'rung, und stiefl auf Fragen, die,

wie er sagt, auf Antworten warren.

Seitdem hat er etwas mit dem Human

Genome Diversity Project zu tun.

Tony Socci,'Washingion

“Nehmen wir zum Vergleich die

Weltklimakonvention, bei der eine be-

stimmte Anzahl von Staaten gemeinsam
ein internationales Abkommen erar-

beiten, um Klimaveréinderungen vorzu-

beugen und den globalen AusstoB von

Treibhausgasen zu verringern. Wenn

bei einem solchen Prozess die Kritiker

der Klimapolitik ausgeschlossen wor-

den wiiren, were das ganze Untemeh-

men entgleist, und es hétte Jahrzehme

gedauert, urn einen neuen Prozess in

Gang zu setzen, der die notige Glaub-

wfirdigkeit und Umerstiitzung hatte.

Die fehlende Mitwirkung, die feh-

lende Einladung zur Teilnahme, die

gauze Art, wie das Projekt durchge-

zogen wurde, ist fur mich kolonia—

listisch. Ich kann deutlich sehen, warum

aus den Kreisen indigener Volker der

Vorwurfdes Kolonialismuskommt. Die

[14] SF 3/98
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FirmaDarwin Molecular Technologies

Mitarbeiler versuchen, Proben von je—
nen, vom Aussterben bedrohten Kul-
turen zu bekommen, soiange jene noch
existieren. Ieh persdnlich habe damit
ein ethisches Problem.Es istinteressant,
daB Anthropologen es als Ziel ihrer
Arb'eit erachten, das genetische Materiel
indigener Volker zu retren, aber nichls
unlernehmen, um die Kulturen selbst
zu retten.

'

Nach LosAlamos zufahren, hatte ich

eigentlich nicht vor. Hier, im Atomfor-
schungszentrum der USA waren in den

vierziger Jahren jene Bomben entwik-
kelt warden, die spc'iter diejapanischen
Stddte Hiroshima and Nagasaki zer-

sto'rten. Doch dann trefi’e ich GregMello
in Santa Fe.

lmAuftrag der Umweltschutzbehorde
der Regierung von New Mexico kam
der Ingenieur und Hydrologe Greg
Mello in den SiebzigerJahren nach Los
Alamos. Nachdem Mello. nichz ohne
Widerstandder Wissenschaftler, hinter
die Kulissen des gigantischen Labors
geblickt und die Verseuchung rund um

LosAlamos erkannt hatte, wechselte er

das Lager. Heute leitet er die «LosAla-

mosStudy Group»,eineBL‘lrgerinitiazive
in Santa Fe, die regelmafiig berichtet.
was in Los Alamos vorgeht, aber von

den Medien verschwiegen wird. Los

Alamos untersteht heme dem US-

Energieministerium - undkilmmert sic/z

um die Gene der Menschen.

Greg Mello, Santa Fe

“Der Skeptiker muB sich die Frage stel-

len: Warum ausgerechnel Los Alamos?

Warum passiert das Ganze nicht an

einem offenflichen On, zum BeisPiCI
an einer Universiuil? Isl cs die Com-

puter-Kapazita‘a’t? Aber die Computer
von Los Alamos konncn ja auch v0r1

auBen benutzr werden. Also bleibt diC

Frage nach der Verbindung dcs Human

Genome Project zu der Informations-

auswertung, die in Los Alamos b6-

trieben wird? Mir Sicherheil werdcfl

sich die die Methoden der Kriegsfl'ih'
rung in Zukunft findern; ein Wandcl iSL ,

bereitsim Gange. In den USA hatdieser

Wandei bereits eincn Namen: Revo-

lution in militfirischen Angelegcnheitcn
~ Revolution in Military Affairs, abgC‘
kiirztRM]. In diescm Programm werdcfl

neue Waffensysremc entwickclt, die

fiuBerlich nichr sofort als solche le

erkennen sind, sondcrn mchr wic wiS’

senschaflliche Software ausschcn.

Ich personlich bin noch mehr iibCr

den Gelbrauchswen bcsorg1,der sich im

Umfeld der Gentcchnik herauszuschii‘
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len beginnt: In der Nuklearindustrie

gibt es diverse Aufgaben, bei denen es

unvermeidlich ist, sich radioaktiver

Strahlung auszusctzen: zum Beispicl
SchwciBarbeiten an einem undichlcn

Reaktor. Im Raum New York City und

New Jersey kann es durchaus vorkom-

men, daB auch der letzte zugelassenen
SchweiBer nicht mehr zur Verffigung

steht, da er, wie alle seine Kollegen,
bereits die offiziell zugclassene Strah-

lendosis crhalten hat. Es were daher

ntilzlich, fiber Pcrsonen zu verffigen,

dfc gcgcnfiber radioaktiver Strahlung
eme gewisse Resistenz zeigen. Es gab
auch schon diesbezfigliche Tests."

'

Nach dem Gesprc’ich mit Greg M6110

Is: as klar, wo die na'chste Station meiner

1.?eise sein wird. In Los Alamos treffe

{Ch Gary Klever. Gary Klever ist ein

Junger Wissenschaftsjournalist und

eincr der 15 Public Relations—Beam“:

des Atomlabors. Wir haben uns im

Science Museum verabrcdet. Als ich

das Museum betrete, traue ich, wie man

So schon sagz, meinen Augen nicht: In

rzesigen Leuern lesc ich «The Human

Ganome Project» und «Life Sciences».

1995, als hier dos 50. Jahr des Atom—

Zeitallers zelebriert wura’e, gab es kein

eznziges Indiz for die Mitarbeit am

Genome-Projekt. Hatte das Ziel der

Forschungen gewechselt? War man von

den Waflen zu den Genen gewechselt?

Gary Klever, Los Alamos

“Warum Los Alamos? Los Alamos war

immer schon mit Strahlenversuchen

befaBt; einfach schon bedingt durch

seinen urspriinglichen Auftrag. Und da

radioaktive Strahlung auf der Mole-

kularebene starke Veranderungen her-

vorruft, istes eine logische Konsequenz,

daB sich Los Alamos jetzt der Erfor-

schung des menschlichen Genoms zu—

wendet.
'

Man denkt bei uns unwillkijrlich an

Waffenentwieklung, und es stimmt

auch: Livermore und Los Alamos sind

die fiihrenden Lahore fiir Waffenent-

wicklung in den USA. Es entbehrt sich

nicht einer gewissen Ironic, daB wir als

Waffenexperten ausgerechnet am

Human Genome Pfoject mitarbeiten,

aber die Grundlagenforschung hat in

beiden Fallen die gleiche Geburtsstétte,

bedingt einmal durch eine extreme

ComputepPower, dann diebesten Wis-

senschaftler der Welt und schliefilich

Methoden. Alle Labors des Energiemi-
nisteriums haben in der Vergangenheit

weit mehr geleistet, als nur Waffen—

forschung.
An Los Alamos fiihrt kein Weg vor-

bei, egal um welche naturwissenschaft-

liche Disziplin es sich handelt.”

Zuru‘ck in Europa. Hier werde ich

endlz'chLuigi Cavalli-Sforza trefien, den

zu sprechen, mir in den USA nie gelun-

gen ist. Der geistige Voter des Human

Genome Diversity Project pendelt zwi-

schen Italien und Kalifornien. In Mai-

land offnet mir ein weiflhaariger

Gelehrter die Tu'r. Professor Covalli—

Sforza entspricht dem Bild des Labor-

professors, auch wenn er keinen La—

bormantel trdgt und mich. italienisch

gut gekleidet, zum Espresso an den

Wohnzimmertisch bitter. Das also ist

der bo‘se Mann, der Genjc'iger, dessen

Name in der Welt der Stammesvo’lker

nur verdchrlich ausgesprochen wird.

Der Vazer des Vampir—Projekls. Als ich

RAF.1. erwa'hne wird er wu'tend, in

Pat Mooney, dem Grunder der Orga-
nisation, sieht erfasteinenpersonlichen

Feind. In jedem Fall einen Feind der

Wissenschaft. Und Professor Cavalli-

Sforza ist Wissenschaftler mit jeder
Faser, Patentierungen sind nicht sein

Streben. Ihn interessieren die Wan-

derungen der Volker, die Wege, die die

Spezies Mensch bei ihrer Ausbreizung

iiber den Erdball gewc‘ihlt hat. Diese

Forschungen haben. ihm bisher auch

einen gutenRufeingetragen: Konnte er

doch nachweisen, deg/3 Rassismus keine

genetische Grundlage hat, do es nur

eine Rasse gibt. und die hei/fl Mensch.

Seine Arbeiten decken auf, daf)’ der

genetische Unterschied innerhalb der

Engldnder gro'fler sein kann, als

zwischen einem Schotten und einem

Japaner.
Ich erzc'ihle Luigi Cavalli-Sforza von

meinen Gesprc‘ichen mit seinen Gog-

nern, und ich nenne deren Vorwu'rfe.
Dz'e ho'rz er nicht zum ersten Mal.

Professor Luigi Cavalli-

Sforza

“Indigene Volker sind Volker derWelt.

Wir fragen auch nicht die Européier als

Gruppe, ob sie einverstanden sind, an

einerwissenschaftlichenUntersuchung
teilzunehmen. Es ist unmo‘glich, alle

Volker aufzusuchen. Trotzdem haben

wir sogar so einen Versuch untemom-

men. Es gab ein Treffen in Guatemala,
wo unsere Vertreter nicht zu Wort

kamen, denn die indigenen Vertreter

haben sich sehr unzivilisiert verhalten.

Es war ein Treffen, fiir das die UNO

geworben hatte. Aber indigene Volker

sind von Natur aus sehr unorganisiert
und konnen sich nicht auf Reprasen-
[amen einigen. Was brachte es daher,
wenn wir sie aufsuchen warden? Man

wfirde uns womoglich genauso be-

handeln wie damals in Guatemala, man

lieBe uns nicht zu Wort kommen und

wir konnten die Dinge nicht erklaren.

Sie wfirden uns die gleichen Liigen
auftischen, die ihnen RAFI erzéihlt hat.

RAFI hat ihre Kopfe mitLfigen gefiillt.
Wir haben es jedenfalls nicht notig,
indigene Organisationen zu konsul-

tieren.

Es ist natfirlich moglich', daB es zu

MiBbrauch kommt. Aber kann- sich

fiberhaupt jemand gegen MiBbrauch

schfitzen? Kann man verhindem, daB

die Ergebnisse der eigenen Arbeit von

anderen miBbraucht werden? Wir je-
denfalls tun alles, um dies zu vermeiden.

Wir dringen immer darauf, daB Men~

SF 3/98 [15]



schen die Proben nehmen und dies im

Namen einer Regierung tun odor damit

kommerzielle Ziele verfolgen, sich fair

verhalten. Mit den Gruppen, die sich

fiir Blutproben zur Verffigung stellen,

mquvertraglich beschlossen werden,
daB ein Anteil der Gewinne an sie

zuriickflieBt. Was die Sache schwierig
macht, ist oft die Korruption der Re-

gierungen. Medikamente, die gratis in

die Entwicklungslander gehen, werden

ja auch oft von den Politikem kassiert

und dann im Land v'erkauft. Ich weiB,
daB das passiert und immer passieren
wird.

'

'

’Man muB realistisch sein und die

echten Gefahren des MiBbrauchs

erkennen. Wir haben es hier mit einer

enormen Ubertreibung zu tun. Ich

vermute, (138 die Gegener des Human

Genome Diversity Project ihre Gelder

hauptsachlich dafiir benutzen, sich

selbstdarzustellen.RAFl istdie einzige
Organisation, die alles daran setzt,

indigene Volker vor uns zu warnen. Sie

sagen,‘wir batten 722 Stamme ausge—

sucht fijr unsere Recherchen. Ich weiB,
daB diese Meldung von RAFI in die

Welt gesetzt wurde. Diese Liste mit den

722 Volkern gibt einen Uberblick fiber

jene Volker, die fijr Untersuchungen in

Frage kommen konnten. Die Idee da-

hinter war folgende: Angenommen wir

haben das Geld, 500 Gruppen aufzu—

suchen, zu welchen wiirden wir gehen?
Das war die Frage. Und dann wurden

daraus halt 722.

Es ist im Grunde lficherlich, dcnn ich

kann Vertreter der meisten Volker auch

anderswo treffen. Allein in San Fran—

cisco findet man Angehorige der meis-

Len volker. Wir haben bereits viele

Ethnien in San Francisco untersucht.

Pygmaen gibt es dort natiirlich nicht -

dazu muB man nach Afrika. Philipinos
wiirde ich geme in ihrer Heimat unter-

suchen, aber es geht auch in San

Francisco. Wenn die Menschen aufden

Philipinen nicht wollen, was kann ich

da-schon tun?”

«Kein Patent aqueben» hei/J’t eine
Initiative in Miinchen. Ihr Grit'nder ist
der Tiermediziner Lmd griine'Politiker
Dr. Christoph Then. Er geho‘rt zu einer

enropaweilenBewegung, die sich gegen
eme Entscheidung wehrt, die am Ho-
rizont der Europc‘iisehen Union in dro-
henden Umrissen bereits zu erkennen
ist. Im Zuge der Globalisierung sol] das

europa'ische Patenrecht kiinftig auch
die Patentierung von Saalgut, Tieren
und menschlichen Genen erlauben.
Wa‘hrend in den USA Gene Ic‘z‘ngstohne
Beschreibung irgendeiner Anwendung
patentiert wera'en - and dies zu tausen-
den ~ muf)’ in Europa mit’dem Patent-
antrag eine Anwendung vorgelegt wer-

den. Doch selbst wenn das europc'z'ische
Patentrecht kz'inflig weiterhin diese
Forderung stellen sollte, so wird dies,
global gesehen. keinen Unterschied
machen. Denn eine Beschreibung be—

sagt nicht, 0b der'Plan in der Realitc‘it
auchfunktioniert: Werde‘nzB. die Gene
diefiir Zellteilung verantwortlich sind’
zatsc'ichlich zu einer Krebstherapiefi'ih:
ren? Und Ietztlich wird die Anwen-

dungsbeschreibung nichts anders sein,
als ein ausgekliigelter Kontext, der das
Gen in den Besitz des Antragstellers
fibergehen lc‘zfl‘t. Gefunden ist erfunden
sagen sie, unddie, die das sagen, haben
das Sagen. Christoph Then und seine
Mitstreiter werden noch lange nicht zur

Ruhe kommen.

Christoph Then

“Ein Beispiel, das zeigt, wie wenig diese
Patente mit einer Erfindung im her-
kommlichen Sinn zu tun haben, ist ein
Patent, das kiirzlich erteilt worden ist
1995. Dabei gem es um Blut aus der
Nabelschnur von neugeborenen Kin-
dern, also von Babies. Hier liegt der

Patentanmeldung nichts anderes zu-

grunde, als daB die Anmelder gezeigt
haben, man kann das Blutaus derNabel-
schnur entnehmen und man kann es

Der hier vorliegende Artikel'ist cine

Biegert, der am 11. Marl 1998 im
Artikel wurde gekfirzt. Das vollstéin

tiefkfihlen. Und diese Entnahme des

Blutes und das Ticfkiihlcn dos Blutes

machen diese Zellen, diese Blutzellcn,
d1e da verwendet werden ffir verschie-
done therapeutische Zwecke zu einer

Erfindung dieser Firma. Auf Grund

dieserganz einfachen technischen Vor-

gange ist tatsachlich cin Patent ertcilt

worden,alsodasTielkiihlen derZellen,
und das die Zellen selber in das Patent

miteinschlieBt. Dic Zellen des Blutcs

v‘on derNabelschnur dcrNeugeborencn

sind in diesem Zusammenhang durCh
em Patent «geschiilzt».

In DeutschlandBefzirworter des H11-

man GenomeDiversi1y Projekzs zu tref-
fen, scheint beim ersten Anlaufnicht so

einfach sein. Ein Mitarbeiter des Pro-

Hallof l I
I

HBioe'tiiverisity
'

'

mm

jekts. der in Miinchen Iehrena'e Gene-

ttker Svante Pdc'ibo, is! zu beschz‘zfligt,
um ein Interview zu geben. Nach achf
Monaten immer wieder neuerAnfragefl
gebe ich auf. Beim Europa’ischen P0-

tentamt hat man Schwierigkeiten, den

richtigen Interviewpartner fz'ir meifl
Thema zufinden. Er wird nicht gefun-
den, doch ich werde an dasMax—Planck-

InstitutfiirPatenlreeht verwiesen. DOVt

sitzt ProfessorJosefS(raus, und der ist

sofort zu einem Gespro‘ch bereit. In

sememBiiro in Miinchen-BogenhausCI1
erzc'ihle ichihm von meinenRec/zerchen.

{11s ich den Namen RA.F.I. erwr’ihne.
is! die Reaktion nicht anders als in

Maltand bei Cavalli-Sforca. R.A.F.1-
1st em roles Tuch.1ch zitiere verschie-
dene indigene Spree/zer und deren Vor-

wiirfe desKolonialismus und des Dieb-
stahls. Professor Straus leilt die V07-

wfirfe nicht.

Patenlierung is! in den Augen von Pro-

fessor Straus kein Miflbrauch, sander"
Schutz.

“'3??leng aims Radihbeitrages von Claus

.33?”th Rundfunk ausgestrahlt wurde. Der

dlge Manuskrip; liegt der Redaktion vor.



Prof. Dr. Josef Straus

“Ich bin dafiir, daB dcren Rechte,

auch was diekommerzielle Seite angeht,

gcwahrt sind. Dal} es im Leben, wie

fibcrall, auch auf diesom Gebiet zu

MiBbriiuchcnkommen k6nnle,daskann
kcincr ausschlieBen, abcr das konnen

Sic auf keinem Gebiet ausschlieBen.

Man some aber aus der Gesamtinteres—

scnlage immer erkennen, daB es immer

weniger Urbevolkerung gibt, wie es

auch immcr wenigergencljsche Vielfalt

gibt, daB cs also wirklich ein gemeinsa—
mes Interesse der Menschheit gibt, so—

viel wie moglich zu rotten, zu konscr-

vicren ffir die kijnf[igen Generationen,

abcr auch, und wenn ich jetzt auf die

chl-Linicn odcr besondere genetische
Eigcnschaften, die moglichcrwcise bei

bestimmtcn Urbcvo'lkerungen (aus wel-

Chcm Grund auch immer) yorhandcn
sind - es ist im Imeresse dcr Menschheit,

auch Nutzen daraus zu lichen. Und

zwarnichtnurjetzt, um dchirmaMcrck

Oder BayerLeverkuscn odor S miLhKIein

Beecham zu Gcwinnen zu verhelfen.

Donn diesé Gewinne machcn die ja
auch nur, wcnn sie was Vemfinftiges
auf den Markt gebracht haben. Und was

chiinftigos auf den Markl zu bringen
hciBl: chn miL Hilfe dicscs HTLV,
das man bei den Papua-Ncuguinca Ha—

gaii gcfundcn hat,1atsiichlich cin gegen

Aids odcrcinc andcrcErkrankung wirk—

Samcs Medikamcnl horgestelll werdcn

kann, wenn man das boiahlt, wenn der

SWm nichts verlicrt, da wird ja nichts

abgcholzt, da isl nichts vcrloren gegan-

gemalso so wic wcnn Sic Blutspenden,

yerlicren Sic auch nichts — da kann nur

JCdCr gcwinncn.

_Man sollte nur darauf achlen, daB

mchtnurcincrgcwinntmnd dieandcrcn,

die Qucllc sind, die immcr wciter

Versicgt, daB sic sozusagcn draufgehcn.
Abcr sic gchcn nicht dcshalb drauf, das

hat damn absolut nichts zu tun, und es

lSt cher eine Chance, ich will jetzt nicht

stagen, daB man sic dann vermehrt, das

klingt absolut absurd, nur: Man wfirde

vielleicht auch bei uns erkennen, wie

wichtig es ist, daB es diese Vielfalt gibt,
und (1313 man davon gegenseitig Nutzen

ziehen kann.”
'

Was bleibt dem Reporter nach der

Recherche? Erfit'hlt sich machtlos. denn

er kann nnr dokumentieren. Er doku-

mentiertdieKluflzwischen denKulturen

und sieht, wie die Wege beider Gesell—

schaften auseinanderfiihren. Eine glo-
bale Profitgesellschaft kann keine K0m—

promisse eingehen, da sie sich sonst

ihrem Ziel der Gewinnmaximierung

entgegenstellt. Stammesgesellschaften
setzen auf Bewahrung statt auf die

Entwicklung immer neuer Ma'rkte.

Nachhaltiges Handeln im Umgang mit

den Resourcen dieses Planeten und

Respekt gegenit‘ber 'allen Lebewesen

mfissen Illusion bleiben in einer Zivi-

lisation, deren Fundament der stetige

Wachstum ist. Die Wachstumsgesell—

sehaft verweigert langfristiges Voraus-

denken und bereitet damit ihr Ende

selbst vor.

Eine Gesellschaft, der das Leben

heilig ist, kann einer Gesellschaft, die

Leben patentiert. nicht entgegen kom—

men. Raub, Diebstahl und Sklaverei

sagen die einen, wir nehmen ja gar

nichts weg, sagen die anderen. Die

Patentgesellschaft bestimmt den Lauf

derDinge; nicht, weil sie durch bessere

Argumente fiberzeiigen kann. sondern

weilsie die Macht hat. Sie hat dieMacht,

doch sie verweigert die Verantwortung,

die Macht mit sich bringt.

Die Verantwortungslosigkeit erfc‘z‘hrt

zudem ihre gesezzlicheRegelung. Unter

Ausschlnfi der éflentlichkeit entsteht

derzeit ein Abkommen, das unseren

Planeten zu einerfreien Produktions-

zone erkla'rt. Die Rede ist von MA1,.

dem «Multilateral Agreement on In-

vestment», fiir das die 29 Mitglieds—

staaten der OECD, der Organisation

fit'rwirtschaftlicheZusammenarbeit and

Entwieklung, verantwortlich zeichnen.

Angeffihrt wird die, in Paris tagende
Runde von den USA. Dieser, im Ge-

heimen beschlossene Investitionsver-

trag enthc'ilt in seinem ersten Entwurf
Klausein, die Konzerne davor schiitzen.

dafi sie von Regierungen zur Rechen-

schaft gezogen werde'n, wenn sie Ar-

beits- und Umweltgesetze and Men-

schenrechte in einem Unterzeich-

nerlandverletzen - solange kein direkter

Verstofi gegen internationales Recht

vorliegt.
Die kleinen Vo‘lker indessen sind

weiterhin ohne juristische Handhabe -

undkeine UNO-Konvention schiitzt sie.

Was sagte OrenLyons zuBeginn meiner

Reise? «In the absence of the sacred -

anything goes». Wenn das Heilige
verschwunden ist, dann geht alles.

Das letzte Wort hatLahe naiGay aus

Hawaii .‘

Lahe nai Gay

“Wir konnen niemanden schuldig
sprechcn. Wir sind alle miteinandcr

veranlwordich. Wir 3in so abhangig

gewordcn, daB wir vergessen habcn,
wer wir sind. Wir mfissen erkennen,
wie weitwir es zulassen haben, daB sich

die' Dinge fiberhaupt so entwickeln

konnten. Doch was wir geschaffen ha-

ben, konnen wirauch wieder abschaffen

und neu erschaffen und zwar auf cine

Weise, die das Leben bejaht. Diesen

neuen Weg ko'nnen wirdann beschreiten

und tief durchatmen als menschliche

Wesen mil BewuBtsein. Denn sobald

wir unsere Menschlichkeit verlorcn

haben, verschwindet auch das BewuBl-

sein. Und wenn wir unset BewuBLsein

verloren haben, dann verlieren wirauch

unscr Wissen. Eines Tages warden wir

dann aufwachen und uns wundem, was

geschehen ist. Aber wenn es erst so weit

gekommen isl, warden wir nicht mehr

wissen, wo der Weg zurfick fiihrt.”



‘

in Blick zun'ick auf die Anti-

rassistischen FrauenLesben

Aktionstage an der deutsch-

polnischen Grenze (30.6 bis 5.7.98),

‘ ffihne, direktim AnschluBan dasCamp,
Radio Dreyeckland. Es wurde dort in

derReiheFrauenLesben-Info gesendet.

Wieviele FrauenLesben sind dem: da

gewesen?
Es waren ca. 150 frauen und lesben aus

der ganzen bundesrepublik und aus

polen angemeldet. Zwischendurch

wurden dann aber 200 teilnehmerinnen

gezahlt und freitag, samstag waren wir

230 his 250.uueugoH
qooef
uef
:0105

Woherkamen die Frauen undwasfu‘r
Frauen waren das?

Die fiberwiegende mehrzahl waren

weiBe aus verschiedenen stadten

deulschlands, dazu kamen frauen aus

polen, ans der schweiz und osterreich

und sogar ans finnland - wenige mig-
rantinnen.

Es ist ja ein antirassistisches Camp

gewesen. Wieso waren dann so wenige

Migrantinnen da? Sind die nicht ange—

sprochen warden?

Also ich denke einerseits, (138 CS in

erster linie sache der deutschen frauen

und lesben ist, gegen den rassismus hier

vorzugehen und nicht die sache der

migrantinnen in deutschland. Ande»

rerseits ware wohl doch mehr interesse

da gewesen und ich habe das gefiihl,
daB doch zu wenige migrantinnen an-

gesprochen worden sind.

[13] SF 3/98

von einer Teilnehmerin. Das Interview
..

Welche Aktivitt'iten, Aktionen gab es

aufdem Frauenlesbencamp?
Ich war fiberrascht von der guten, de-
zentralen vorbereitung der akfionen. Es

.,

wurden von frauengruppen aus ver-

schiedenen stfidten ganz viele ideen fiir
aktionen mitgebracht, diezum teil schon
wirklich ausgereift und mit material
usw. vorbereitet waren. Wir haben 20
bis 25 aktionen gesammelt, die dann
auch alle durchgeffihrt wurden.

Sagst Du einmal Beispiele?
Viele aktionen, die offiziell gelaufen
sind... waren auftritte von so etwas wie
theatergruppen in der stadL Da gab es
z.b. das stiick «was hat der bgs mit
gartenzwergen zu tun?», es gab eincn
chor und einen «grcnzrap» von zwei

fsauengruppen und dan‘n dieeinweihung
elnes denkmals fiir den unbekannten

denunzianten/die unbekannte denun-

ziantin. Das warcn so die haupts'ach-
llchcn aktioncn, die offengemacht wur-

den und aufaufkl‘arung und vermiulung
zicllcn.

Die Sac/1e mit dem «Unbekannten
Denunzianten», das war ja sehr um-

.sifitlen. Wie sah das dam: konkret aus?
Ian

war da auch sehr zwiegespalten
was lCh von so einem denkmal halted
sollte. Das war ja ein angn'ff gegen die
bevolkerung und ich war gespanm, wie
das dort ankommen wiirde. Merk-

wiirdigerweiseblieb dieinstallation von

freltag bis sonntag unbeschadet stehen
und wurde nicht entfemt. Das fand ich
doch sehr erstaunlich. Und diese in-

stallation war einfach so 1011 gemacht,

daB sie auf die vorbcilaufenden, glaubC
ich, schon ziemlich irritierend gcwirkl
haben muB. Soll ich nochmal naher

bcschreiben, wie das aussah?

Ja, und auchReaktionen von Lenten.
‘

In cine telefonzelle am marienplatz
-

“

ein platz mitten in gorlitz - wurde eine
,

lebensgroBe, weibliche puppc gesetzt.
In anspielung auf dieses «biirgertele-
fon», das es in gorliLz und anderen deut-

schen grenzstéidten gibtund das offenbar

reichlich genutztwird,ha1te diesepuppe
einen telefonhorer in der hand - offen-

sichtlich cine denunziamin, dic geradc
mitdem bgs telefoniert. Dic telcfonzcllc
war dann rundherum mil eincr Ketle

verschlossen und davor lag ein griincr
laufer, ein' «empfangsteppich». Zur

aufldarung derbevolkerung gab es noch

einige satze, die von innen an die

schelben geklebt warcn.

Es sollte ja bei dem Camp weniger
um aujklc'irerischc Aktionen gchen. (11S

um Irritation und Szdrung. Gab as 61“

auch etwas, woru'ber du erzdhlefi
kannst?

Ja, ich kann natfirlich nicht sisimtliche
Aktionen hieroffenlcgen, es waren auch

nachtliche, nichlLransparcnle aku’onon

dabei...vielleicht cine akLion vom samS‘

tag, die, wie ich den Eindruck hatte, die

meisten frauenlesben sehr gut fandcn-
Das war eine bootsaktion auf dcrneiBC’
deutschland, der durch die geteilte swdt

gorlitz flieBt. Auf diesem fluB wurdGn
zwei schlauchboote von cincr seitc 7.0T

anderen gefahren. Es wurde ein IranS‘

Parent fiber den fluB gespannt, auf dem



in vier sprachen «grenzen auf fiir alle! »

Stand und das dann auch einige zeit dort

hangen blieb. Noch wahrend die frauen

in den booten auf dem wasser waren

kam der bgs. Das war eine aktion, bei

der der bgs ziemlich schnell reagiert hat

und am ende auch versucht hat, die

frauen abzugreifen. Es war dann aber

eine sehr starke solidarische gemein-
schaft von frauenlesben, die sich gegen
den ankommenden bgs gestellt haben,
SO daB ' auf deutscher seite - nicht

einmal personenkontrollen gemacht
wurden. Es wurde auch noch ein floB zu

wasser gebracht, mitplakaten undeinem

kassettenrecorder, der antirassistische

Slogems und lieder spielte, wie z.B. «um

europa keine mauer, bleiberecht fiiralle

und auf dauerl». Die aku'on dauerte

vielleicht zehn, ffinfzehn minuten, bis

sie vom bgs beendet wurde. Auf der

polnischen seite wurden dann allerdings
personenkomrollen durchgeftihrt und

acht frauen fijreinigestunden festgesetzt
- die sollten, obwohl sie nur zuschau-

erinnen gewesen waren,wegen illegalen
grenztibertritts angeklagt werden.

Diese bootsaktion fanden viele gut.
Von seiten derbevolkerung gab es aller-

dings keine resonanz. Die sache war als

theateraktion geplant und angekiindigt
gewesen («why isn’t there a stage on

Waler?»), aber es kam niemand, fast

niemand, zum ufer ’runter. Zuschau-

erinnen gab es wenige und eigentlich
nur vom frauenlesbencamp, weshalb

die frauen, die dieaktiongemachthaben
auch etwas frustriert waren. Aber es hat

sich eben ganz deutlich gezeigt, daB

diese aktion zwar zum einen auf-

kliirerischen charakter haben sollte, aber

Zum anderen eben auch den hier, wie

bei vielen anderen aktionen beabsich—

ligten und geplanten stor-charakter.

Letzten endes Sind wir mit den auf—

klarerischen aktionen kaum auf reso—

nanz von seiten der bevolkerung ge-
stoBen ~ das ware auch eine kritik an

diesen aktionstagen.

Heiflt das auch perspektivz'sch etwas

fiir weitere Camps?
.

Also ich personlich - und ich glaube
ICh SDreche da fttr viele frauen und
168an - wiirde mirdoch widerstfindigere
aktionen wtinschen und nochmal ein

anderes konzept. Das heiBt insbeson-

dere, nicht so sehr auf vermittlung zu

SCIzen, sondem Starker auf tatsfichliche

Swmngen/irritatjoncn an der grenze.

Mich wiirde noch interessieren, ob es

Kontakte zuFrauenLesbengruppen aus

der Region gab und auch aus dem 0st-

West—‘Verht'iltnis heraus?

Es gab im vorfeld einige bemiihungen
von frauenlesbengruppen, frauengrup-

pen in der region zu kontaktieren. Das

. gestaltete sich reeht schwierig, weil es

dort wenige frauengruppen gibt. In

gfirlitz gibt es z,b. ein frauenzentrum,

das aber eher dem bfirgerlichen spek—
trum zuzuordnen ist. Zwar gab es da

organisatorische unterstfitzung - die

haben uns z.b. fahrrader geliehen, die

wir dringend brauchten -, aber eine

inhaltliche zusammenarbeit gab es

fiberhauptnicht. Meines wissens tauch-

ten wahrend der aktionen auch keine

frauen aus gorlitz auf, was ich ziemlich

schade fand. In der 30/40 kilometer

entfemten stadt zittau hatten wir am

. donnerstag ein gesprfich mit frauen von

dort (eine frau aus gorltiz war dabei).

Da ging es um das ost—west—verhiiltnis,

alsowiekommen wirhierals westfrauen

in diese ehemalige ddr-region, was

wollen wir hier und was halten die

frauen von dort'von unseren aktions-

tagen? Es gab eine gute und spannende
diskussion fiber drei stunden. .

Und wie empfanden es die Frauen

idort?

Ja, sie kritikisierten vor allem unsere

aktionsformen, bzw. das, was auf pla-
katen und in' aufrufen vorher ange—

lkiindigt worden war - speziell die

«militanz». AlsounsereAktionen waren

ihnen zu militant oder unsere sprache

war ihnen zu militant — das war nicht

genau herauszukriegen. Ich fand unsere

aktionen eigentlich nicht militant, die

, angekiindigten jedenfalls nicht. Ich

glaube, die kritik hat sich vorwiegend

an der sprache festgemacht und zwar

mit dem hintergrund, daB die frauen

dort meinten, in der region mtiBten sie

eigentlich mitderbevolkerungin dialog

treten und konnten da nicht nur gegen-

positionen beziehen.

Das waren damn ja sehr kontrc‘ire

positionen?
V

Ja, allerdings, aberich fand. wirhaben

doch eine recht gute diskussionhinge—

kriegt. So daB die frauen von dort am

ende unsere ziele verstanden haben. Sie

wollten auch darijber nachdenken, selbst

in irgendeiner form aktionen zu machen

und eben auch noch was anderes zu

machen, als einen dialog mit teilen der

bevfilkerung zu ffihren.

Wird es wetter Kontakt zu diesen

Frauen geben?
Ich glaube schon. Es sah so aus, als

wollten etliche fraue'nlesben oder auch
'

frauenlesbengruppen den Kontakt wei-

ter ausbauen.

Es gab in FrauenLesbenkreisen im

Vorfeld viele Diskussionen um das an-

tirassistz'sche FrauenLesbencamp. Jetzt

gibt es natz't'rlz'ch noch keine Answer—

tung.Deshalbfrage ichdt'ch nachdeiner

persé'nlichen Einschétzung: Wie siehst

du im Rt‘icblick das Camp, wasfandest
du gut, woran hast du Kritz'k?

DaB es keine Auswertung gab, ist {in

mich der erste Kritikpunkt. Wahrend

der ganzen aktionstage war im grunde
keine zeit zu inhaltlichen diskussionen,
obwohl das sehr notig gewesen ware

und obwohl viele frauen es gefordert
haben. Wir waren einfach so sehr mit

organisation beschaftigt, dafl die tag-
lichen plen'a hauptsachlich davon aus-

gefiillt waren und fiir inhaltliche dis-

kussionen keine zeit mehrblieb. Und so

v'erlief sich das camp auch am letzten

tag, ohne ein abschlieflendes plenum,
‘

was ich sehr schade fand. Sehr positiv
waren die organisation, die sehr gute

vorbereitung und das verantwortungs-
volle handeln aller beteiligten dort -

was bei einer menge von 200 his 250

frauen und lesben wirklich nicht

selbstverstandlieh war. Wir sind z.B.

auch sehr gut betreut, bekocht worden

von unserer kochgruppe - das mochte

ich bier nochmal ausdrticklich erwah-

nen. Es war wirklich phantastisch. Die

haben dafiirso viele frauen gekocht und

waren immer lustvoll dabei. Schwierig
fand iclh insgesamt schon, daB das kon-

zeptvon irritation und stoning eigentlich
nicht wie geplant aufgegangen ist. Ich

denke, das ist ein punkt, fiber den wir ,

auf jeden fall nochmal reden miissen.

Es gibt ja auch ein nachtreffen hier in

freiburg, anfang august, wo dieserpunkt
hoffentlich diskutiert wird, eben auch

im'hinblick auf weitere camps... ins-

gesamt abet hat mir personlich dieses

camp sehr gut gefallen. Es war fiir mich

das erste mal, daB ich auf ein frauen-

lesbencamp gefahren bin. Ich fand die

stimmung insgesamt sehr gut und das

haben auch viele frauen gesagt, mit

denen ich geredet habe.
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Eine der wichtigsten Theorien der re—

prasentau'vcn Staatsraison ist der Libe-

ralismus. Er hat als irreduzibles Grund-

element das sclbstbestimmte Indivi-

duum dcfiniert, welches im Moment

hochster Souverfinitfit seinen autono—

mcn Willen dadurch ausiibt, dass es

sich in der Wahlkabine zwischen ver-

schiedenen Optionen entscheidet. Diese

individualistische Vision wird in unserer

Gescllschaft sehr emst genommen, be-

lohnt diese doch diejcnigen, die als sou-

vcrfinc Ichs ihrEigcninteresse mfiglichst
rficksichtslos maximiercn. Von solchen

Menschcn hciBt es, sic genossen Frei-

heitcn - wozu auch die Freiheit von

jeglichcr Bcschrfinkung ihres Gewinn—
strebcns zahlt. Frcihcit mtindetja fiber-

haupt im ideologischcn Denken der

USA mcist in einen heroischen Indivi-

dualismuS, in Unabhangigkeit und

Autonomic, nicht zu vergessen das freic

Untcmchmcrtum.
'

In Wirklichkcitist dicses hochgelobtc
autonome Individuum nichts weiter als

cine Fiktion. Denn die Bindungen an

die Gesellschaft erlauben niemandem

Autonomic oderUnabhéingigkeiLWCdel‘
im Bereich dcs Privatcn noch in dem

des GemeinschaILSIebcns.Freiheitkann
sich auch nicht aussehlieBlich fiber

Autonomic odcr Unabhangigkeit de—

finicrcn - zwei eigcntlich negative Auf—

fassungen ciner “Freiheit von etwas”,

cincs Frci-Scins der Person anstellc

einer Frcihcit der Gesellschaft. Auto-

nomic stiirkt dic gcsellschaftliche und

PolitischeFrciheitdes Einzelnen gerade
nicht, sondem untcrgrabt sie. Indcm die

Autonomic die gegenscitigen Abh'an-

gigkeiten und das Beziehungsnetz zer—

rciBt, zcrstOrt sic dic gesamte bfirgcr-
“Che und gesellschaftliche Grundlage

derFreiheit und stelltsomitdcren finale

Negation dar.

Es crschcint paradox: Die Individua-

liliit gewinnt — andcrs als der Individua-

1iSmus- ihrFlcisch und Blut nicht in dcr

Unabh‘angigkcit, sondem in der gesell—
schaftlichcn Interdependcnz. SchlieB-

1iCh handelt jeder cinzclne im Kontext

der solidarischen Unterstiitzung durch

dic Gcmeinschaft. So schreibt Max

Horkheimcr:
“Die am hochstcn gcschatzten pcr—

SO’nlichcn Qualitiitcn, wic Unabhangig-
keit, Wille zur Frcihcit, Sympathie und

dcr Sinn ftjr Gerechti-gkeit, sind ebenso

gescllschaftliche wic individuellc Tu—

gendcn. Das vollentwickelte Indivi—

duum ist die Vollendung einer vollent-

wickelten Gesellschaft. Die Emanzipa—
tion des Individuums istkeine Emanzi-

pation von der Gesellschaft, sondem

die Erlosung der Gescllschaft von der

Atomisicrung, cine Atomisierung, die

in Pcrioden der Kollektivierung und

Massenkultur ihren Hohepunkt errei-

chen kann.”)‘
Das aktive, gereiftc Btirgerwcsen,

dessen cine direktc Demokratie bedarf,

hat gerade von einer derartig atomi-

sierten Gesellschaft absolut nichts zu

erwarten. Wie wir wissen, weist die

moderne Masscngesellschaft den

Btirgem nur die Rollen “Stimmbtjrger”

und “Steuerzahler” zu. Staat und Kapi-

talismus vermitteln dem Citoyen keine

Fahigkeiten, sondem wirken infanti—

lisiercnd. Der Staat, als selbstemannter

Paterfamilias,~ managt das politische

Leben der Menschen als ihr Sachwalter

und angeblich zu ihrcm eigencn Besten.

So aber nimmt die Abh‘angigkeit und

Unterordnung kein Ende. Der Kapita-

lismus wiedcrum kcnnt keine Hem-

mungen in seinem Bcstrcben, aus ihnen

hilflos—unersfittliche Konsumentcn zu

machen, die statt nach der Macht nur

noch nach Schnappchen greifen. Es ist

diese passive Unterwerfung der Bijrger

unter die von Staat gesctzten Bcdin-

gungcn, die sic gegeniibcr machtigcn

Einzelncn odcr Institutionen schutzlos

jeglicher Manipulation aussetzt.

MassenhafteStimmabgabe im Schutz

der Wahlkabine ist nur der schwache

Abglanz eines aktivcn politischen Le—

bens. Quasi als Marktanalysc wcrden

die personlichcn Urteilc fiber die

Kandidaten rcgistriert, tabcllicrt,

quantifiziert und schlieBlich ausgcwer-

tet, doch nur mit dcm Ziel einer cffek-

tiveren Strategic ftir die Vcrmarktung

der nachsten Kandidatenrunde.

Es hat zwar Vorschlage fiir mehr

Demokratic und groBcre Burgerbe—

teiligung gcgeben, etwa die Forderung,

das Referendum — also die Abstimmung

fiber eine bestimmte Strcitfrage — zu

“dcmokratisicren”. Doch bei Referen-

den stehen die Optionen schon vorher

fest; wedcr kollcktivc Vorschlagc noch

cine breitcre Palette von Optionen dtir-

fen ausgearbcitet werden. Es ist nicht

besser als bei der Wahl von Kandidatcn:

In eincm Massenrcfcrcndum dege-

nericrt die politische Partizipation zum

bloBen Registrieren von Prafercnzcn,

dcgencrieren die Citoyens zu Konsu—

menten, die groBen Idealc zu privaten

Gesehmacksrichtungcn,diepolitischen
Idecn zu Prozentzahlen.

Nichts entsprichtdem liberalcn Ideal

des selbstbestimmten autonomcn Indi-

viduums, also des Menschen, dcr Herr

seiner selbst und seines Umfeldes ist,

weniger als der passive Konsument

staatspatemalistischerOptionen,wic er

uns im wirkliehenLeben gegenfibertritt.
Gleichwohl wird die IdeologiedcrMas-

sengcsellschaft unserer Tagc vor allcm

vom Ideal der Autonomic bestimmt -

einer Gcsellschaft, die so schr untcr

dem Staat, dcr Verstadterung, der Hic-

rarchie und dem Kapitalismus leidct.

Eine solche Ideologie ist nicht einmal

Betrug - sic ist ein schlcchtcr Witz.

Dos Leben als Cifoyenv

Ftir uns Libertare Kommunalistcn liegt
das Endziel der politischen Existenz

der Menschen cben nicht in passiver

Abhangigkcit von einem elitfiren Staat.

Auf sie wartet, so glauben wir, eine

aktivcre Lebensweise, schon weil ihre

Eigenschaften sic als soziale Wesen

ausweisen. Die Menschen besitzcn Vcr—
‘

nunft, sic lebcn in Abhéingigkcit von-

cinander, und sie bedtirfen dcr Soli-

daritat. Die psychologische und mora-

lischcGrundlagedesLebensalsCitoyen
kann vor allcm in dieser gcgenseiu'gen

Abhangigkcit und Solidaritat gcsehen
wcrden, und dies gilt auch ftjr dic Wie-

derherstellung dcs Reichs der wahrcn

Politik und dcr dirckten kommunalen

Demokratie.

Wenn wir cine libertar-kommuna—

listische Gesellschaftsordnung errich-

ten wollen, miissen wir die Beziehungcn
innerhalb dcr Gesellschaft verandern.

An die Stelle von Staat, Verstadtcrung,

Hicrarchic und Kapitalismus miisscn

wir koopcrative Institutionen einer

dircktcn Dcmokratie, eines Reichs der

kommunalistischen Politik setzcn. Der

Erfolg dieser Bemt‘jhungcn wird aber

auch von den charaktcrlichcn Qualitatcn

dcrjcnigen abhangigcn, die diese Ge-

sellschaft aufbauen.

Diese Qualitaten dttrfcn in unserer

ncucn Gcsellschaft nicht dicjcnigen
sein, die den passiven Steuerzahler und

Stimmbtirger kcnnzeichncn. Denn dic

innovativcn Akteure im Reich der Poli-

tik werden Charakterziigc entwickeln,
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die von Starke, Bfirgertugend und Ver-

antwOrtung fur das Ganze bestimmt

sind, und solche Ziige sind heutzutage
nichtvorhanden Oder werdenjedenfalls

‘

nicht gerade hervorgekehrt. Sie aber

sind es, die den gereiften, zur demokra—

tischen Teilhabe am politischen Leben

befahigten Citoyen kennzeichnen.
Die wichtigsten Tugenden sind Soli-

daritfit und Vernunft, hangt doch die

Existenz der gesamten Gemeinschaft
davon ab, ob es ihr gelingt, ihreZukunft
aufdie SolidaritéitundRationalitatjedes
Einzelnen zu bauen.

Wie auch immer man den Burger de—

finieren mag
- stets muss er dem Ge—

meinwohl, also der Solidaritéit ver-

pflichtet sein. Ganz im_Gegensatz zu

dem heute verbreiteten Zynismus wird

den reifen und aktiven Citoyens klar

sein, dass ihre poiitische Gemeinschaft

ohne aktive Unterstfitzung und Teil—

nahme nicht fiberdauern kann. Sie

wissen, dass sie ihrer Gemeinschaft ge-
wisse Pflichten schulden, u‘nd kommen

diesen in dem Bewusstsein nach, dass

dies fijr alle gilt. Ihnen ist auch klar,
dass allein ihr gemeinSames Bemtihen,
ihre gemeinsame Verantwortung die

Gemeinsehaft fiberhaupt ermoglichen.
Eine direkte Demokratie bedarf aber

aueh unbedingt der — heute so ge-
schmiihten - Vemunft. Logisehes Den-

ken ist lebenswichtig, wenn die Borger
abwagen wollen, wie die Gemeinschaft
mit einem gegebenen Problem am be-

sten fertig werden kann. Bei Beratungen
.i'iber eine Streitfrage ist konstruktive

Vemunft besser als emotionsgeladene
Parteinahme aus dem Bauch heraus.

Gerade um Irotz personlicher Animosi—

taten, wie sie unter Menschen ja durch—
aus vorkommen konnen, grundsatzlich
groBherzige Fairness walten zu lassen,
bedarf es der Vernunft. Man konnte ja
mit dem Versuch rechnen, das Privat-

eigentum und den profithungrigen Un-

ternehmergeist wiederzubeleben. In
einem solchen Fall, bei dem die Leute
noch dazu intensiven emotionalen Ap-
pellen an ihr Eigeninteresse ausgesetzt
sein werden, kann ihnen einzig ihre
Vemunft sagen, warum sie hier nicht
nachgeben diirfen. Sie werden fiber-
haupt nur dank ihrer Vemunft stark

genug sein, das Gemeinwohl zu be-

wahren, und sie miissen ebenso fiber

Vemunftverfijgen wie iiber starke Cha—
raktere und Personlichkei ten.

Das 8011 nun natiirlieh nicht heiBen,

dass die Menschen sich unter dem

Libertfiren Kommunalismus nur noch

aufopfem und dem Kollektiv unterord-

nen mfissen. Vielmehr batten alle ihren

jeweils personlichen Lebensbereich -

Familie, Freunde, Arbeitskollegen.

Uberhaupt warden in der bereicherten

kommunalistisehen Gemeinschaft die

persenlichen Beziehungen unter den

Mensehen viel tiefer sein als heute, da

sich selbstNaChbam kaum noch kenncfl

und der Einzeine im Notfall nicht mehr

aufGroBfamilieund Gemeinschaft,son-

dem nur noch auf seine isolierte Kem-

familie zahlen kann. Gerade die gegcn-

seitigen Abhangigkeiten erzwingen ein

ausgewogenes Geben und Nehmen un-

ter den Mensehen. Alle gemeinsam sind

Teii eines kiihnen Experiments 11nd

verlassen sich in dieser Verantwortung

auch aufeinander. Verlasslichkeit aber

schafft Vertrauen.

Individualitat und Gemeinschait
entstehen in einem Prozess gegensel-

tiger Weehselwirkung. Von den Ent-

scheidungen der Btirger im kommu-

nalen Bereich hangt auch ihr gesell-
schaftliches Umfeld ab. Das Politische

wertet das Private auf, und das Private
bereichert die Politik - eine wechselsex-

tige Starkung des Individuums und deS

Kellektivs, nicht die Unterordnung deS

einen unter das andere.

Im antiken Athen gab es zahllose

Differenzen unter den Menschen, doch

in einem waren sich aile einig: Das L6-

ben als Burger empfanden sie keines—

wegs als Last, als aufgezwungan
Selbstverleugnung, sondem als die au-
thentischste Art der Selbstverwirkll—

Chung. Nach ihrer Uberzeugung war

derMensch vonNatur aus ein politiscth
Wesen und for die aktive Mitwirkung

in der Politik geschaffen. Wer seine

Privatinteressen iiber das Geme‘inwolll
stellte, erregte allgemeinc MissbIl-

ligung. Dieses kollektive Pflicht- und

Verantwortungsbewusstsein wiederufn

konnte sich auf ein kollektives Solida—

ritatsgefiihl wie auch auf eine tragcnde
Rolle der Vernunft stijtzen. Noch nth
mehr als zweitausend Jahren sollte dl6

Erste Internationale dieses Lebensgc'

ftihl in dieLosung fassen: “Keine Rechte

ohne Pflichten, keine Pflichten ohI16

Rechte” - cine, die auch fiir Marxisten

und Sozialanarchisten eine derethisch_6n
Grundlagen ihres revolutionaren Sozra—

lismus bildete.



Paideia

Wahrend die Autoritat des Staates auf

derUmcrstellungberuht, “B firger” seien

VOnNaturausunt‘ahig undunvemiinftig,
also so unreif, dass Sie ihre Angelegen-
heiten von professionellen Kopfen re-

geln lassen miissen, geht der Libertfire

Kommunalismus gerade vom Gegenteil
aus. Fiir ihn tragt jeder Burger ein Ver-

nunft— und Kompetenzpotential in sich,
das ihn zur direkten Teilhabe am poli-

rischen Leben befahigt. Ebenso wird

Jedcm Biirger zugetraut, dasser,einmal
.darin geschult und geijbt, fiber alles

verhandeln, in Ruhe zu einer Emschei-

dung gelangen und diese verantwortlich

umsetzen kann. Fijr den Libertfiren

Kfmlmunalismus ist die Politik zu

WIChIig, um sie denProfiszu fiberlassen.‘
Slc muss vielmehr ein Feld ffir Laien

sein, cben fiir jedermann und jedefrau.
.

Wie ich schon sagte, war diese Orien-

herring am Laien in der athenischen
POMS durchgangig. Amtsinhaber wur—

den fast ausnahmslos nicht gewahlt,
SOndcrn durch Losemscheid bestimmt.

Dieses Zufallsprinzip beruhte auf der

Uberzeugung, dassjeder Biirger ffir fast

jedes Amt die notige poliLische Kom-

petenz schon mitbringen wiirde.

Gem'aB dieser Politik von und fiir

Laien haben also die Biirgcr ein so

hohes Niveau an politischer Reife

erlangt, dass sic unmoglich einer “Spe-

zialistenelite” die Regierungsvcrant-
wortung liberlragen konnen. Nur: Die
Gewohnheiten und Tugenden, die em

Citoyen dafiirbenotigt, sind im mensch-

lichen Geist nicht ex ovo vorhanden,

sondem miissen wie jedes andere zivi-

lisierte Verhalten sorgfaltig antrainiert

werden. Manches davon lemen Kinder

in der Familie. Den Kleinen bring: man

bei, dass zum Nehmcn auch das_Geben
und das Teilen gehoren; die Alteren

lemen Selbstvertrauen und kritisches

Denken. Doch ein GroBLeil der spezi-

fischen Bfirgertugenden und ~kornpe-
tenzen muss ganz gezielt in emem

spcziellen politischen und charalrler-
lichen Bildungsprozess vermittelt wer-

den.
-

Fflr diesen Formierungsprozess
— die

Herausbildung der ffir das Leben als

Biirger benotigten menschlichen 'und

ethischen Eigenschaften - hatten die

Athenerden Begriffpaideia gepréigt. Es

waren Eigenschaften, die nicht nur

ethische Uberzeugungen umfassten,
sondern auch eine reife Identifikation
mit der Gemeinschaft und ihren Werren

ebenso wie ein Verantwortungsgeffihl
ffir diese Gemeinschaft. Die paideia
vermittelte den vemunftgesteuerten,
zurfickhaltenden Anstand, dessen es

bedarf, damit Biirgerversammlungen
geordnel, tolerant, funktionsfeihig und

kreativ ablaufen kennen. Es ist eben

dieserProzessder“Zivilisierung"(civis
= Burger), der aus einer beliebigen
Menge von ihrjeweiliges Eigeninteresse
verfolgenden Individuen ein diskus-

sionsfahiges, rationales, eLhisches Ge-

meinwesen macht.

Wie - und wo — 12:qu paideia ab? Da

ein quasi 'akademischer Schulumerricht

nicht ausreicht und die Massenmedien

sienichtetwa fordem, sondern allen falls

hintertreiben konnen, kann nur das

Reich der Politik selbsl die Slime sein,
woGeistund Charakterder Bijrgerinnen
und Burger gebildet werden konnen;
Zu Citoyens werden die Menschen, in-

dem sie an einerdemokratischen Politik
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Foto:
Paolo
Brenzini



teilhaben - in einer Welt der Diskus—

sionen und Interaktionen, aus der Wis-

,sen, Ubung, Erfahrung und Vemunft

erwachsen. Erst indem sie_ selbst Ent-

scheidungen fallen, bilden sich Burger

-als Individuen undalspolitischeWesen
- heraus; Citoyen wird man nur durch

eigenes politisches Handeln. Somit ist

die Politik die Schule der Politik.

Doch als Citoyen zu leben, sollte

nieht nur ein Bildungsgut sein, sondern

eine Kunst - das ist das Femziel. Asthe-

tische Mittel, Institutionen - alles kann

eingesetzt werden, um die verborgenen

F'ahigkeiten der-Menschen sichtbare

Wirklichkeit werden zu lassen. Das

Leben in Gesellschaft und Politik muss

ganz bewusst so ausgestaltet werden,

dass die Menschen einen Sinn fiir die

Vielgestaltigkeitdeslebens entwickeln

und dennoch, wenn notig, fiber die da—

raus resultierenden Differenzen leiden-
‘

schaftlich streiten konnen. Gesell-

schaftsfahigkeit und Interdependenz
driicken sich dam in Kooperation und

Biir'gerverantwortung aus.

Die Bfirger von heu’re

Es wird zu den wichtigsten Aufgaben
derjetzt entstehenden libertiir—kommu-

naiistischen Bewegung gehoren, die

ethischen Biirgenraditionen wiederz'um

Leben zu erwecken, sie wachsen zu las-

sen und ffir die Behandlung offendicher

Angelegenheiten einen Raum zu schaf-

fen, in dem sie den Menschen wie mit

derMuttermilch eingefloBt werden. Ge-

wiss einegewaltige Aufgabe,denktman
an den Wertverlust und Egoismus, die

unsere Zeit prfigen. Vielen Menschen

sind die Tugenden und Verhaltenswei—

sen eines Citoyen fremd geworden. Es

herrschtein allgemeinerZynismus iiber

“die Politik”, und wer meint, man solle

doch vielleicht “das Gemeinwohl” dem

Eigeninteresse - oder gar den Interessen

‘der Familie - voranstellen, wird kaum

mehr als Spott emten. Misstrauen ge—

geniiber jeglicher “Politik”, ja feind—

selige Ablehnung sind tief verwurzelt.

Doch schaut man genauer hin, dann

gilt diese allgemeine Ablehnung we-

nigerderPolitik als vielmehrdem Staat.

Diese Verweigerungshaltung ist aber

legitim und gesund, vertritt doch der

Staat nur eine Herrschergruppe, also

gerade nicht das Gemeinwohl. Leider

werden Politik und Staatsraison von
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vielen als Einheit gesehen, und infoige-
dessen vergiftet die Ablehnung des

‘

Staates die Einstellung zur Politik. So

verabscheuen die Menschen ans-ge-
- rechnetdas,wodurch sieMachterlangen

konnten, was ihnen Gemeinschaft statt

Anomie bietet und ihre schwache Posi-

tion in der Gesellschaft stfirken konnle.

Gleichwohl triigt der erste Eindruck.

Die Hiirden, die einer Wiederbelebung
bfirgerlicher Ethik entgegenstehen,
mfissen nicht uniiberwindlich sein.

Denn es gibt etwas, das gerade fiir den

Prozess einerStarkung derBiirgermacht
und der Enichtung einer libertar—kom-

munalistischen Gesellschaft Riicken-

wind erhoffen lasst. Ich meine den weit-

verbreiteten Hunger nach Lebenssinn,
der hierdurch gestillt werden konnte.

DieseMenschen, deren Leben scheinbar,

zwecklos und auf sich gestellt dahin-

treibt, sfihen wieder ein Zieljenseits der

reinen Selbstbefriedigung'vor Augen.
Sie konnten ihre Starken, ihre Talente

mobilisieren und wiichsen so in unge-

ahmem MaBe fiber sich selbst hinaus.

Und ihren Kindern wfirde der Erfolg
derBewegung eine bessere Gesellschaft

bescheren, ein schopferisches, solida-

risches Leben anstelle von Angst, Pas-

sivitiit und Resignation.
Dahermuss die Bewegung mehr tun,

als nur sich in einer Wahlplattform der

Verstiidterung und dem Nationalstaat
entgegen zu stellen. Sie muss ein ethi-

sches Ideal anbieten - ein Ideal, das

fiber eine Vernrteilung der gegenwéir—

ltigen Missslande hinaus die Bfirgertu-
genden ins Licht rfickt; das anstelle der

Emleerung und Trivialitéit ihres Lebens

den Menschen Solidaritéit und Freiheit

und — ebenso wie im letzten Jahrhundert

die groBen sozialistischen Manifeste -

die Forderung nach materiellen und

moralischen Ver'zinderungen sowie nach

einem fiir beide geltenden Ethos vor-

bringt.
Die paideia und somit die Ausfor—

mung des Citoyen sind fortdauernde

integrale Elemente der libertar-kom-

munalistischen Bewegung,angefangen
von der Arbeitsgruppe fiberdie Bfirger-
versammlung bis zur schlieBlichen Fo-

deration. Schon in den ersten Diskus-

sionsgruppen und Vortragsreihen muss

dieser Prozess einsetzen, um sich fort-

zusetzen, wo immer Menschen zusam-

menkommen,obin Kneipengesprachen
Oder am Familientisch. Vor allem aber

muss er in der Bewegung selbst und in

ihren Versammlungen statlfinden. Dort

konnenpolitisch ungeschulte Menschen

lemen, ihre Meinung in Gegenwartihrcf
Nachbam offen auszusprechen und ra-

tional dariiber zu debattieren. Auf den

Burgerversammlungen, wo politische
Fragen in Verantwonung und Solidaril'a't

behandelt werden, nimmt die paideia.
wenn auch formalergeregelt, ihrenFort-

gang.

Da nun diese Enichung zum Citoycn
im direkten Kontakt unter den Men-

schen abléiuft, wird sie Interaktion und
Vertrauen zur Folge haben, also die

Solidarit'a‘t, ohne die eine B firgergeseli-
schaft nicht existieren kann. Indem die

Menschen ernsthaft, nichtnurgelegenl-
lich, einbezogen werden, entwickeln
sie ein Gefiihl fiir ihre Abhangigkell
untereinander; Kooperation entsteht.

Vorurteile und Engstirnigkeit ver—

schwinden. Als Bilrgerinnen und Biir-

ger werden die Menschen lemen oder

sich erinnern, was zwischenmensch-
liche Loyalitfit bedeutet. lndem sie fiil'

den Erfoig ihrer Sache arbeiten, wéichSt

ihr Mut und weitet sich ihr Geist.

In dem MaBe, wie die Gemeindever-

sammlungen immer mehr Biirger an-

ziehen, wie ihnen immer mehr Macht

zuwfichst und sie immer weitere Ver-

breitung genieBen, wird sich diese.
-

partizipatorisch untcrstiitzte - paidela
intensivieren. Und doch ist all dies erSt

der Anfang. Der Kampf fiir eine Neu-

gestaltung der Gesellxchaft bildet und

starkt alle, die sich dafijr engagicrcn.
Wenn er voriiber ist, werden selbst dic—

jenigen, die von Anfang an dabei warcn,

politisch gereift sein.

1. Max Horkheimer, Zur Kritik der instru-

mentellen Vemunft (Frankfurt a.M-

1967) 3.130



Zu'r Geschichte der
Wagenburgbewegung

von Berna!Drt'icke

>>EineneuereSumpfblfitedieserGesell—
schaft und der fehlenden freien Lebens—

riiume ist die Bewegung der Wagen-

burgen. Ausgcstattel mit phamasievol—
len Namcn wie ‘Rollheimer’, ‘Wildcr

Sijdcn’, ‘Schwarzer Kanal’, ‘Klinter—

bunt’, ‘KlabautAburg’, (...) geben sie

eincm LebcnSgcffihl Ausdruck, das sich

aus der Engc der Wohnungen und der

Wohnungslosigkeitaufdieeigenenvier
Reifen macht und ausgediente Bauwa—

gen,WohnmobileZirkuswagen,LKWs
Und alles andere, was sich zum rollbaren

Heim umbauen 15131, zu Gebilden zu-

Sammenwachsen 1218:, die urplétzlich
aus dem fast Nichts der Bauliicken

Wuchern.«‘

SciL hunderten von Jahren ziehen

Menschcn im Wagen von Ort zu Ort.

Nicht selten wurden sie gals schwer

kontrollierbare, ungeliebtc, unversran-

dene Mindcrheitbeschimpfl als >>Zigeu~
new, >>V0ge1frcie<<, »Asoziale« Oder

>>Illegale<< durch Regiemngen, Behér-

den und deren Gesetze kriminalisiert,

verfolgl und vertrieben.

Hdhepunkl dieser Politik war die

Ermordung Tausender Sinti und Roma

in den Vernichtungslagern der National—

sozialisren.

Das Leben aufRéidem in Deutschland

ist aber nicht nur die Geschichte der

Sinti und Roma.

Die Geschichte von Menschen, die

sich im immer mehr industrialisierten

und verwalteten Deutschland selbst

Wohnraum schafflen und versuchten,

ihrcn Alltag gemeinsam zu organisieren,

begann
— soweitaus historischen Quellcn

ersichtlich — um 1872. Damals zogen im

Arbeit und Hoffnung versprechenden

Berlin viele Menschen am Stadtrand

zusammen, bauten Holzhfitten oder

machten sich alre Fuhrwerke zurUnter-

kunft.2

In den zwanziger Jahren grfindeten

Arbeiis- und Obdachlose die Lauben-

kolonie Kuhle Wampe. Don wurde zu-

sammen gewohnt, die Menschen be-

gannen, die Versorgung in die eigenen

Hande zu nehmen, sich auszutauschen

und einander bei Arbeitssuche 'oder an—

deren Probiemen gegenseitige Hilfe zu

1eisten.Es entstanden ddrfliche SLruk-

turenf‘ Ahnliche Emwicklungcn gab es

in den fijnfziger Jahren in Hamburg
(fiber 1000 Wagen) und anderen infolge
des Krieges weitgehend zerstbrlen

Stfidten.

»In fast alien Fallen wurden die Hm-

ten— und Wagensiedlungen irgendwann
kriminalisiertund mitpolizeilicherHilfe
zerschlagen.«4

In den siebzigerJahren tauchten erst-

mals wieder mehrere Menschcn auf,
die in unkonventionelier Weise zusam—

menwohnen wolllen: in Wagen, alien

Bussen, LKWS oder in Tipis. In der

Bundesrepublik waren die Rollheimer

in Weslberlin die erste groBe Ansamm-

lung von Wagenbewohnerlnnen. Vom

Grundsrfickseigentfimer geduldet
wohnten aufdem gleichen Gelfinde fast

zehn Jahre Iang 40 Menschen, damnter

sieben Kinder. Die Vielfalt der Bewoh-

nerInnen reichte vom arbeitslosen Leh-

rer fiber Schauspielerlnnen, Handwer—

kerInnen, Cafébesitzer bis zu Arbeits—

losen und Automechanikern?

Heute leben mehrere tausend Men-

schen in der Bundesrepublik in Bau—,
Zirkus— oderWohnwngen.6 Bedingl u.a.

durch Wohnungsnot, die Riiumung be-
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setzter Héiuser und das Bedfirfnis ge-

meinschaftlich und selbsibestimmt mit

anderen Menschen zusammenzuleben,

entstand in den achtziger und neunziger
Jahren in der Bundesrepublik neben der

Hausbesetzerlnneribewegung eine zu

groBen Teilen libertéir ausgerichtete

Wagenburgbewegung. Viele Menschen

gingen und gehen bis heute dazu fiber,

in Bau— und Zirkuswagen aufgepaohte-
ten oder besetzten Grundstficken zu le-

ben. Dabei sind die Wagenburgen ffir

ihre Bewohnerlnnen meisl mehr als nur

notdfirftig geSchaffenerWohnraum. Sie

verstehen diese kollektive Wohnweise
als Form des Miteinanderlebens, die

bewuBt im GegensaLz zu in dieser Ge-

sellschaft vorherrschenden Verh'ziltnis-

sen steht.7

»Burg kommtja bekanntlich von ber-

gen im Sinne von geborgen sein. Auch

das Wort Bfirger leitet sich daher ab.

Wagenburgen assoziiert mensch auch

mit Wildem Westen, siedeln, Verteidi-

gungsjstellung. All dies spielt auch bei

den modemen Ndchfahr(er)lnnen mit.

Die Moglichkeit, sich in einekollektive

Wohnform einzuklinken, bzw. diese zu

schaffen,bieletden Vorteil, ein Hochst-

maB an Individualitéit mitden positiven
Seiten des Zusammenlebens zu verbin-

den. Dies auch mehr als beispielsweise
in einem besetzten Hans, (.. .). Kommen

unlfiSbare Konflikteauf,verliertmensch
nicht gleich das Dach fiber dem Kopf,
denn es kann mitrollen.«8

Im Dezember 1990 fand in Hamburg
im Rahmen derIntemationalen Hiiuser-

rage (ein KongreB von Hausbesetzer—

Innen und Wagenburgbewohnerlnnen)
das 1. intemationale Wagenburglreffen
statt. Dort konkretisierte sich die Idee

eine intemationale - vorerstaufdie Bun-

desrepublik und die Schweiz begrenzte
- Wagenburgzeitschrift zu machen, die

als >>Infoaustausch, Diskussionsinfo,
Tauschborse<< genutzt werden sollte.9

IVOGELFRAI

Im Februar 1991 erschien dieerste Aus-

gabe der VOGELFRAI.10 Als »Fach-

schrift ffir Wagenwesen<< (Untertitel)
wurde sie von mehreren Wagenburg—
gruppen aus verschiedenen Stfidten

wéihrend des 2. intemationalen Wagen-
burglreffens in Wiesbaden produziert.

»Wichtig ffirunsistderlnfoaustausch,

um kontinuierlich voneinander zu ho-

ren, sich aufeinander zu beziehen, zu

[26] SF 3/98.

agieren, auf Sachen, die uns alle an-

, gehen, zu reagieren (z. B. Rfiumung).«“

'

VOGELFRAI. Quelle: BD-Archiv, Munster

Mit dem Ziel, andere Pl'aitze und Leule

kennenzulemen, sich zu vemetzen, fan-

den von nun an etwa alle drei bis sechs

Monate jeweils auf einem anderen

Wagenburgplatz bzw. in einer anderen

Stadt, u.a. in Hannover, Kassel, Bremen,
Cuxhaven, Heidelberg, Berlin, Mfinster
und Tfibingen die Wagenburglreffen
start. DieVOGELFRAIdienLeund dient
dabei zur Vor— und Nachbereitung der

Treffen, aber vorallem dem allgemeinen
Informationsaustausch.

Die nicht immer numerierte Bewe-

gungszeitschrift erscheint bis heute mit
einem Umfang von 60 bis 68 DIN A4

Seiten, zum Teil mit handschriftlich
verfaBten Texten, mit Presseartikeln,
vielen Zeichnungen und kopiertenFotos

aus den Wagenburgen.

»Der Duft von Freiheit und Aben—

teuer« (Untertitel Nr. 4, Jan. 1992) legte
sich seitdem fiber das Land und die

VOGELFRAIpublizierte und publiziert
bis heutezahlreiche>>BeitréigezurTheo-
rie und Przixis des Wagenlebens<< (Un-
tertitel Nr. 5, April 1992). Hier wurde

fiber Rfiumungen berichtet und zu

DemOnstrafionen gegen drohendeRéiu—
mungen mobilisiert, hier wurden prak—
tische Tips dokumentiert, etwa zur

»Krankheitsbehandlung mitétherischen
Olen<< (Nr. 5, S. 9), zum Bau von

>>Plumsklos«, zu technischen und juri-
stischen Problemen oder wie und wo

Bauwégcn oderTraktoren zu beschaffen

sind. Vor allem stellten und stellen sich
hier die verschiedenen Wagenburgen
selbst vor. So zum Beispiel die Mfin—

steraner Wagenburg:
>>lrgendwie fing alles im April ’91 an.

Im jugendlichen Leichtsinn fibernah—

men ffinf Leute eine Bundesbahnwiese
zur Pacht und legten sich Wagen zu.

Nach heftigem Ausbau und drei Wochen
sahen wir uns jedoch Hundefiinger,
Ordnungsamt, Bullizei und Bahncops
gegenfiber, die meinten, das es jetzt
aber genug sei und Fléichennutzungs-
plan, artgerechle Tierhaltung und fiber-

haupt. Unwissend und blaua'ugig wie
wir waren, sind wir eine Woche nach

R'eiumungslermin zehn Kilometer wei-

tergezogen.«12
In jeder VOGELFRAI wurde ein

Stfindig aktualisierler Adressleil ver-

offentlicht, in dem z. T. fiber 100 unter-

einander vernethe Wagenburgen in

Stfidten und Dorfem im In- und Ausland

auszumachen sind.

VOGELFRAI dokumentiertbis heule

ein Stfick »gelebte Utopie<<. Sie ist ein

Sprachrohr, mit dem sich >>die Ge—

schwister vom frei rollenden Reifen an

die innere und éuBere Offemlichkeit

wenden, und das A in FRAI sich: sicher

nicht zut‘allig im Kreis.«‘3

Anmerkungen
Bei diesem Artikel handeltcs sich um eincn

Auszug aus der von der Philosophischcn
Fakultiit der Universilfit Mfinslcr ange-

nommenen Dissertation von chd

Drficke, die voraussichtlich im Aug-/
Sept. 1998 unter dem Titel >>Zwisohcn

Schreibtisch und StraB'enschlachI?
Anarchismus und libcrtfire Prcsse in

Ost— und Westdeutschland<< im Ulmcr

Verlag Klemm & Oclschlfigcr

erscheinen wird, ca. 640 5., 59,80 DM,

ISBN: 3-932577-05-l.

1 VOGELFRAI - SpaB dabci, in: Ralf G-

Landmesser (Hrsg), Kalcnda Anar-

chistischer Taschenkalendcr 1993.

Schwarzrotbuchvcrlag Berlin, 1992,

ohne Paginierung.
2 Vgl. Leben auf Radcm, Auszug aUS dcr

Diplomarbeitvon Heikc Kleinke (1993)
ffirden Fachbereich Sozialpfidagogik in

Frankfurt/Main, in: Klaus Bischoff,

Georg Knoll: Tanz ans dcr Wohnhaft ‘

Leben in Bauwiigen, Packpapicr Verlagv
Osnabriick 1996, S. 6 ff.

Ebd.

Ebd.

Ebd.

Ebd.

Vgl. Wagenburg Duisburg, V0301“ai
wollen wir sein! , in: VOGELFRAI nicht

numeriert, o. 0., Januar 1994, S. 30

8 Ebd.

9 Vgl. Vorwort, in: VOGELFRAI Nr. 0.

Wiesbaden, Stuttgartu.a., Feb. 1991. S-

2.

10 Vgl. VOGELFRAI, in: na wartc! Nr- 3.

Mfinster, Mai 1991, S. 22.

11 Vorwort, in: VOGELFRAI Nr. 0

12 Wagenburg Mfinster, in: VOGELFRAI
Nr. 4, Kassel, Jan. 1992, S. 12.

14 VOGELFRAI - SpaB dabci, o.S.
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smatsschutzermimungen in

Tiibingen
In der Ermittlungsakte gegen die 18

Tfibingerlnnen konstruiert das BKA

einen direkten Zusammenhang zwi-

schen der Griindung des bundesweiten
“

Treffens antirassistischer Gruppen im

Herbst 92 und dem ersten Anschlag auf

das Tijbinger Regierungsprfisidium am

1.Miirz 93 sowie anderer Anschléige
und militanter Aktionen in anderen

Stfidten (Berlin, Gdttingen, Bonn...) aus

dieserZeit. DieTeilnehmerInnen dieses

Treffens hétten “unter Fiihrung des

AntirassismuS-Biiro Bremen” diese

“Anschlagserie” gemeinsam geplant.‘
Der Tiibinger Anschlag sei der bundes-

weite Auftakt der “Anschlagserie” und

derdamaligen“Anti—Lager-Kampagne”
gewesen.

Diese skandaldse Verkniipfung zwi—

schen effentlicher Organisierung 3626"

den staatlichen Rassismus und mili-

tanlen Aktionen ist in Tfibingen eine

GmndlagcfiirdieKonstruktionderVer-
diiehtigung von allen Mitgliedern ver—

sehiedener‘ in der Offentlichkeit arbei—

lender Gruppcn,

Staaisschutz -

Ermitilungen in Tfibingen.
Die X-te Episode

Was ist passiert?
Am 14.7.97 wurdeein Brandanschlag

auf Fahrzeuge des Tfibinger Regie-

rungsprfisidiums veriibt. Bei der Lan—

des1301izeidirektion Tiibingenwurdeda—
raulhin eine Sonderkomission ein'ge-
riChlet. Etwa 14 Tage spéiter gab es in

diesem Zusammenhang eine Haus—

durchSuchungbeiX,eincm35-jéihrigen
Tfibingen

Gefunden wurde nichts, das Verfah-

ren wurde einige Zeit Spiller eingestellt.
Auf beharrliches Driingen seinCS

Anwalts wurde die Akte zum Ermitt-

lungsvcrfahrcn gegcn X widerwillig

ausgehandigt.
Aus den Akten ergibt sich, daB die

Sonderkomission zunfichst £683“ 280

Personen cnnittelte, die sie wohl alle

dem linken SpekLrum in Tubingen/
Reutlingen zuordnet. Aus diesen 280

Personen wurdcn mittels eines Rasters

18 Personen herausgefiltert, von denen

dieSonderkommisionbehaupmu"'Bei

der verbliebenen Zielgruppe muB es

sich um die T'eltergruppe handeln.”( vgl.

Schwfibisches Tagblatt vom 2.5.98).

Der einzige aus den Akten hervorgeh-

ende Anhaltspunkt fur die Erstellung

des Rasters war das Bekennerinnen-

schreiben: Aus der politischen Argu-

mentationsweise und aus der verwen-

deten Sprache wurden “Tater- und

T5terinnen”-Merkmale abgeleitet, so

z.B., dais die “Taterbzw. Tfiterinnen" in

den 50er,bzw. 60er Jahre geboren sein

miissen. Die Spurenauswertung war

noch nicht abgeschlossen, als die Son-

derkomission wenige Tage nach dem

Anschlag eine Hausdurchsuchung bei

den 18 Personen aus Tfibingen und

Reutlingen durchfijhren wollte. Unter

den 18 Personen befinden sich auch die

Anwéilte Franz Sp‘indler und Axel Os-

wald. Axel ist der AnWalt von X. Be-

griindetwurden dieErmittlungen gegen
die Rechtsanwfilte unter anderem damit,

daB sie sich im Asylrecht engagieren.

Bei ihren eigenen Vorgesetzten bei der

Staatsanwaltschafterhielten die Sender-

ermittlereineAbfuhr.OberstaatsanWalt
Weller weigerte sich, beim Amtsgericht

eine Hausdurchsuchung bei den 18 Per-

sonen zu beantragen.

Offensichtlich war selbst ihm das

polizeiliche Verdachtskonstrukt zu

diffus und unhaltbar.

Die angebliche
“Tater/innengruppe”

Zu den als latverd‘eichtig eingestuften

18 Personen gibt es jeweils 1 bis 1,5—

seitige Kundossiers. In ihnen sind fast

ausschlieBlich effentliche Veranstal-

tungsbesuche und Demo—Beteiligungen
sowie in einzelnen Fallen geringfiigige

“Straftaten” aufgelistet, die zum Teil

10 und mehr Jahre zuriickliegen.

Weiter wird in der Akte ein Zusam-

menhang zwischen der “Tat” und der

Mitarbeit in bestimmten dffentlich ar—

beitenden politischen Gruppen nahe-

gelegt, nfimlich dem “Komitee gegen
die Bezirksstelle”(KGB), dem “Pl'Ojth

Zuflucht”,der“lnitiative fiirdieFreiheit

der politischen Gefangenen” und dem

“Bijndnisgegen Abschiebehaft”. Alter-

natjv zur angeblichen Oder tatséichlichen
’

Mitarbeit in einer der genannten Grup-

pen wird auf ziemlich beliebige Weise

das Engagement in den “szenety—
pischen” Politikfeldern als Verdachts—

moment genannt: Hausbesetzer/innen-

bewegung, Anti—Atom-Bewegung,
Antifa,Kurdistansolidarit‘cit, Wagen-

burg und Kontakt zu politischen Gefan-

genen.

Hdchst interessant fanden wir auch

die Behauptung, die 18 Personen bil-

deten ihrerseits eine feste Gruppe und

héitten den Anschlag gemeinsam vor-

bereitet und durchgeffihrt. Zitat: “Bei

der verbliebenen Zielgruppe muB es

sich um die Tatergruppe handeln, der

Tatbeitrag der einzelnen Personen ist

beim jetzigen Stand der Ermittlungen
nicht einzuschfitzen.” Mach: nichts,
denn “es diirfte sich jedoch um eine

gemeinsam geplante und von allen sub-

jektiv getragene Tat gehandelt haben”.

Nachdem die obengenannten Kurzdos—

siers bereits verfaBt waren, holte die

Tfibinger Sonderkomission vom Ver-

fassungsschutz sowie vom Bundeskri-

minalamt (BKA) bewertende Stellung-
nahmen ein.

Der Verfassungsschutz kam dabei zu

der “Erkenntnis”, daB der “Tater/
innenkreis” zumindest teilweise in der

“Initiative fijrdjeFreiheitderpolitischen
Gefangenen”zu suchen sei.ZurBegrfin-
dung wird angeffihrt, daB ein Abschnitt

im Bekennersehreiben, der eingeleitet
wird mit “Ein paar Anmerkungen zum

SchluB” und sich inhaltlich auf RAF,

bewaffneterKampfund militanteLinke

bezieht, mehr als die Halfte des Textes

ausmache. So einfach ist das. Das BKA

stellt in seinem Gutachten demgegem
fiber die These auf, daB Mitglieder des

Komitee gegen die Bezirksstelle fiir

den Anschlag verantwortlich seien. Auf—

SF 3/98 [27]
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grund derTatsache,daB sich das“KGB”

seit 1992 in einem bundesweiten Zu-

sammenschluB antirassistischer Grup-
pen organisiert, schluBfolgert das BKA

messerscharf eine Tatbeteiligung von

KGB~Mitgliedem~am ersten Anschlag
auf Dienstfahrzeuge des Regierungs-
pr'asidumsTfibingen vom 1.Maiz 1993

und somitauch eineBeteiligung im Juli

1997. So einfach ist das.

In den Akten werden weiter das Cafe

Nepomuk,die SchellingstraBe/lnfocafe
und der Provenceweg/Verein fiir ge-

meinschaftliche Wohn« und Lebens-

fOImen als Szenetreffpunkte erwahnL

Uber die SchellingstraBe gibt es einen

detaillierten Plan in den Akten fiber die
Zu— und AbfahrtsWege und die Raum-

lichkeiten im Hans.

(Ein paa: Kostproben aus der Staats-

schutzkartei:
“- 28.10.1983:TeilnahmeaneinerProtest—

-

kundgebung nnd Demonstration gegen
‘

die US-Invasion auf Grenada.
- 1987 wurde PKW von Frau X. bei Ver-

anstaltungsreihe “Profan” (“ffir eine Ge~

sellschaft ohne Knaste") im Raum Til-

bingen/Reutlingen festgestellt.
- 14.4.89: Beendigung der Stiftskirchen—

besetzung in Tiibingen am Holzmarkt
‘

mit anschl. Kundgebung zum Thema

“HungersHeik". Unter denTeilnehmem

dieser Veranstaltung war auch X.
- 9.3.902'Tei1nehmereinerDemonstration

“Freiheit fiir Giinther Sonnenberg und

andere haftunffihige Gefangene.
- 19.5.90:X.warTei1nehmcrderDemon—

stration gegen das neue Ausl’ander-

gesetz. .

- 1995: X. nahm mchrfach an Demon-

strationen und Aktionen der autonomen

Szene vor der “NPD-Villa" in Eningen
teil.

- 15.7.95: Teilnahme an der Demon-

stration ”Bundesweite Aktionswoche

gegen die. Abschiebemaschinerie -

SchlieBung des Abschiebeknastes” in

Rottenburg.
- 1996/97:LeserzuschriftenzurAsyl-und

Abschiebepraxis “Projekt Zuflucht"

- 25.2.97: Fahrzeug der Mutter von X.
'

V

wird im Zusammenhang mit Aktionen
'

gegen Castortransport festgestellt.
- 15.7.97: (einen Tag nach der Tat) Abmel-

dung mach Stuttgart
- X. wohnt in unmittelbarer Tatortn‘ahe.

(das waren einzelne Ausschnitte aus den

“Kurzdossiers” fiber die 18 Personen.)

Wir,

die 18 sogenannten “Tatverdéichtigen”,
stellen zu diesen Vorga‘ngen fest:

[28] SF 3/98
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Tatséichlich sind wir alle geboren,
und ein Teil sogar in den 50er bzw. 60er
Jahren. Die Mehrheit von uns arbeitet

seitmehrals lOJahren kontinuierlich in

verschiedenen politischen‘Gruppen in

Tiibingen und/oder Reutlingen. Einige
auch in den Gruppen, die in den Akten
erwéihnt sind. Andere wiederum stehen
mit diesen Gruppen in keinem Zusam-

menhang, oder sind schon seit Jahren
nicht mehr aktiv. Manche sind spater
dazugekommen. Manche von uns ken-
nen sich nicht einmal personlich! So
stimmt die Zusammensetzung der

“Gruppe von Hauptverdachtigen” noch

nicht einmal mit den von der Sonder-

komission selbst aufgestellten Raster-

kriterien iiberein, dennoch gehen wir

nicht von Zul‘alligkeiten bei ihrer Zu-

sammenstellung aus.’

Aus der Geschichte politischer Er-

mittlungsverfahren gegen Linke ist

bekannt, wie Verfolgungsbehorden
Gruppen, sprich “kriminelle Ver—

einigungen”, konstruieren. Der Kon-

struktion einer solchen Gruppe liegen
so gut wie nie juristische Beweise oder

Indizien, sondern in den meisten Fallen

politischeUberlegungen zugrunde. Ziel

dabei ist es, linke Politikansatze, Zu—

sammenh'ange Oder Strukturen zu be-

kampfen, 'zu schwachen, zu lahmen. Je

groBer das Spektrum derer, die mit Kri—

minalisierung bedroht und in einen

nichtexistierenden Gruppenzusam-
menhang gcpreBt werden, desto gene-
rcller die Abschreckung einerseits und

desto schwieriger, so das zugrundelie-
gende Kalkljl, die gemeinsame Gegen-
wehr andererseits. Mit der Wirklichkeit
haben diese Gruppenkonstruktionen
nichts zu tun. Dies gilt auch fiir unseren

Fall.

Auch wenn es sich in unserem Fall
erstma “nur” um eine beantragte Haus-

durchsuchung geht: Die Drohung, die
mit diesem Ermittlungsverfahren aus-

gesprochen wird, ist eindeutig. Es pas-
siert irgend etwas irgendwo in Tubingen
und alle oderTeile der 18 Personen sind
“dram”. Und mitihnen sollen die Grup-
pen, in denen sie arbeiten, unter Druck
gesetzt und ein Klima der Einschijch-
terungproduziert werden. DieGruppen-
arbeitsolldurch den Zwang,derRepres-
sion entgegenzutreten, gelahmt werden.
Die politisehe Basisarbeit konnte so

zerstort werden, lokal in Tfibingen/Reut—
lingen momentan diejenige gegen den
Abschiebeknastin Rottenburg, die slaat—
liche Flfichtlingspolitik, die Castor~

transporte,...- um nur einige Beispiele
zu nennen.

Als weiteres Motiv fiir das Ermilt—

lungsverfahren sehen wir den Erfolgs-
druck der Fahndungsbehorden. In den

vergangenen zwei Jahrzehnten sind

viele militante Aktionen in der Region
gelaufen, die bis heute nicht aufgekliirt
werden konnten.1mmcr gab es auch die

Auseinandersetzung um versehiedenste

Widerszandsformen und um bewaffnel/
militant kampfende Gruppen. Nicht

zuletztdeshalb waren in Tiibingen 1991/

92 zwei verdeckte Ermittler eingesetzt
warden. Der damalige Einsatz endete

fiir die Verantwortlichen juristisch und

politisch mit einem Schlag ins Wasscr.

Aber wie ’92 bereits von den Betroffe—

nen vermutet, stellen die dabei vollig
unkontrolliert angeh‘auften Datenbergc

fiir einige von uns, die damals schon

Zielpersonendes Verdeckten-Ermittler—

Einsatzes waren, heute eine neuerliche

Bedrohung dar.

Und dar-in liegt allgemein wohl das

dritte Motiv der Staatsschiltzer: Sam—

meln, sammeln, konstruieren, irgend-
wann wird’s schon mal passen. Der

vollig unbewieseneVerdacht von heute

wird so zum ersten Ermittlungsansall
Jahre spéiter.

Was lun?

Wir alle werden Antrag auf Aktencin-

sicht stellen. AuBerdem werdcn wir an

die Presse gehen und die Offendichkeil
informieren.

Diejenigen von uns, diepolilisch orga-

nisiert sind, werden ihre Politik weitcr-

ffihren.

Wir lassen uns weder bedrohen, DOCh

lassen wir uns den Mund verbicten,

noch hfiren wirauf, uns da zu engagiercn
wo wir es fiir notwendig halten.

Was vordergrfindig uns gill, gill in

zweiter Linie allen zur Abschreckung-

Macht euch Gedanken daru'ber, Wi6

ihr euch im Falle einer Hausdurch’

suchung oderZeugen-lZeuginnenvorla—
dung verhalten wollt. Wir wollen d6“

Teufel nicht an die Wand malen; 3b“

es ist immer besser, sich grundsiitzlich
Gedanken fiberdiese Fragen zu machen

und nichtzu warten,bisderStaaLsanWan
vor der Tfire steht.

..
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In Italian drohen neue
Verha'ftungen'

Sen dcm 26. 6. 1998 “kursiert” cine

Lisle mit sechs Namen, gcgen die ein

Emituungsverfahren in Italien wcgen

“Betciligung an einer bewaffncten

B8nde” sowic einer “subversiven Ver-

einigung ‘mit terroristischen Zicl”

eingeleitet wordcn ist.

In Dcutschland weitgchcnd ignoricrt
istdiesestaatsanwaltschaftlicheAktion
nun cin cmeuler Versuch Anarchist-

Innen zu lcn'minalisieren. Unsere Be-

fiirchtungen, daB auch die deutschen

hochgeriisteten Anti-Terrorcinheiten
sich ncucArbeitsfelder suchcn kiinnten,

scheinen sich zu bestfitigen. Es ist nur

noch cine Frage der Zeit, wann die

Deulschcn hier in das Geschchcn cin-

gFCifcn. Einc der sechs Betroffenen, ge-

gcn die jelzt in Italicn ermittelt wird is:

gen. chcrWaffen noch grfiBere Men-

gen von Geld OderErkléirung‘en/Bekcn-

nerschrciben etc. wurden je gefunden.

Dazu kommt cine psychisch-labilc
Ex-Freundincines Angeklagtcn,die sich

als Kronzcugin in Widersprfiche

verstrickL V.

Im Juli 1997 taucht bci dcm unab-

hfingigenRadio“Blackout” ein intemes

Papier der ROS auf, in dcm zicmlich

detailiert dargestellt wird, wie diese

Sondcreinheit die anarchistische Szene

in Italien zu kn'minalisieren gcdenkt.

Die Polizei erklart dieses Papier als ge-

failscht, die Untersuchungen dariiber

fibemchmcn diesclben Beamtcn, die in

dcm PapierdicStrategicgcgendie Anar-

chistInnen cntworfen habcn.

AnfangNovember 97 werden Alfredo

Bonanno und Emma Sassosi aus der U-

Haft cntlassen, spfitcr auch Jean Weir.

Der Justiz gehcn langsam die Bcweise

aus. Dafiir erfolgt nun die neuerliche

mitleln. Hicr sollen die Frcundlnncn,

Verwandten und Unterslmzcrlnnen

kriminalisiert werden um jcde Form -

und sci sic noch so gering - von Soli-

daritfitsarbeit zu unterbindcn. Die mei-

sten der Beu‘offenen wuBtcn gar nichts

davon.

Aus der bisher abgelaufenen Fame

und den abcmeuerlichen Konstrukten,

die, wcnn sic nicht so verheerend fiir

die Betroffenen wiircn, kénmen Stoff

ffir einen schlcchten Krimi abgegebcn,
'

mquasSchlimmstcbefiirchtetwcrdcn.
Die Hysteric dcr italienischen Justiz

nimmt an Geféhrlichkeit zu.

Die anarchistische Offcmlichkeit in

Dcutschland schwcigtbisher 211 all die-

sen Vorfallen, und spielt somit der ita—

licnischcn Justiz in die Handc. Wir 3011—

ten nicht wieder darauf warten, bis wir

persfinlich betroffen sind.

Ein offener Brief einer

cine gebiiru'ge Deutschc, die langc in Offensive. Konstruktc ehne Hand und Betroffenen

Italien lcbte, und somit sind nun auch Fuss, abcr mit dcm schembarenErfolg
wirindieses Spcklakelderitalicnischen die militante Szcne in Italien zu »Liebc Genosslnnen,

Jusliz involviert, wobei nicmand wciB,

Was denen nicht noch alles cinfzillt.

Ein kurzer Blick zuriick

Seil SCplcmber 1996, wo ca. 300Beamtc

der ROS (Sondereinhcit der remischen

Cambinierri) in ganz Italian Hausdurch-

SUChungen und zahlreicheVerhafmngen

durchffihrlen, versuchen dcr Richter

IVlarini und die Stamsanwfilte Ionta und

Vlgna militante Anarchisten zu krimi—

nfillihsieren, sie als “terroristischc Ver-

em‘gung” (woffir es nicht einmal einen

Name“ gibt) u.éi. hinter Gittcr zu brin-

verunsichei’n, zu spalten.

Zur aktuelien Situation

AbgesehenvonderTatsache,daBimmer
noch Leutc im Gefangnis 'sitzen, der

ProzeB immer noch lfiuft, und, obwohl

einigc zwischenzeitlich cntlasscn Wu;-

den, abet weiterhin mit Repressioncn

rechnen miissen, wurden nun gegen

sechs Lcute Ennimungsverfahren ein-

geleitct. Die betroffencn sind ProzeB—

bcobachterInnen sowie Frcundlnnen

und Verwandteder Angeklagten..Diese

TatsachescheimderitalienischenJustiz

dass der Prozess in Rom gegen zahl-

reiche Anarchistlnnen kcin Prozess ge-

gen die Ideen ist, von dcm fiberzeugt

uns die Staatsanwaltschaft Ioma & Co.

immcr mchr.

Als lctztes Bcweisminel daffir wurdc

uns ein neues juristisches Konerukt

vorgelegt, das dicses Mal sogar Fami-

lienangehérige und Lebenspartner-

lnncn von Gcfangenen miteinbezogcn

sieht. Diese wcrden schijn in Reih und

Glied, nebcn inhaftiercn und (noch)

nichtinhaftierte Anarchistlnnen gestcllt.
Eine Neuigkcil kommt jedenfalls

hinzu: dieses Mal wurde ein Ermitt-

lungsverfahren nicht (nut) gcgen die
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zu geniigen, um auch gegcn sic zu er-
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Ideen der Anarchistlnnen eingeleitet,
sondem auch gegen die Geffihle. Wie

wirja allewissen, andem sichdieZeiten.

Dies auch in einem Land wie Italien,

das fiir Leute wie mich,die aus, nor-

discher Mentalitaet stammen, “das”

Land darstellte, in dem der familiare

Zusammenhalt an erster S'telle stand

und oftselbstvom Gesetz gerechtfertigt
wurde (man denke dabei an das juri-
Stische Verstandnis bei Delikten die im

Zusammenhang der sogenannten Fami-

lienehre stehen, wie das der Fall bei

Delikten der Eifersucht usw. ist). Ein-

‘zelne deutschsprachige GenossInnen

wiirden mich vielleicht darauf hinwei-

sen wollen, dass Italien ein Land ist, in

dem das Paniarchat‘vbrwiegend herr-

schtund daherderMann sowiesoimmer

im Recht ist. Diese Meinung habe ich

jedoch noch nie geteilt, und werde'sie

auch weiterhin nicht teilen.

Nun wie gesagt, die Zeiten andem

sich auch in Landem wie Italien. So

entdeckt man, dass es zum Delikt wird,

oderzumindestsehrverdachtigist,wenn
eine Schwester ihrem Bmder aktiv ihre

Liebe 'zeigt. Wie kommt die gute Frau

darauf, ihrem inhaftienem Brudermora-

V lisch beiz‘ustehen? Was fiir eine Freeh-

heit sie sich dabei herausnimmt! Im (ib—

rigen, anstatt ihren Bruder dafiir zube-

strafen, (lass er zu so “bosen” Ideen

neigt, fallt ihr auch nichts Besseres ein,
als im Gerichtsaal ein paar Worte mit

den Leuten zu reden die den Prozessen

. ihresBruders beiwohnen, und zu gleich~
wertig “bosen” Ideen neigen konnten

wie er.

Ein Liebesverhalmis zu einer Person

mitanarchistischerldentitatzu haben,ist
das Delikt an sich. Eine Anarchistin

oder einen Anarchisten zu lieben be-

deutet die Teilnahme an Delikten wie

das einer (obendrein nichtexistierenden)
bewaffneten Bande, wusstet ihr das

nicht? Der Staatsanwalt Ionta, belehrt

uns dariiber.

Was die drei Anarchistlnnen beIIifft,
die sich zusammen mit Familienange—
hoerigen und Liebesbeziehungen ein-

zelner Gefangenen mit einem Ermitt—

lungsverfahren wegen “subversiver

Vereinigung mit terroristischem Ziel” -

“Bewaffneter Bande” und a'nderen

Delikten konfrontiert sehen, kann nur

das wiederholt werden, was wir seit

Jahren in alleWindrichtungen schreien:

eine AnarchisLin oder Anarchist, ist zu

beslrafen alleine fiir die Tatsache, dass
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sie oder er Anarchistln ist. Naja, dass

das nicht ganz so ist, das wissen wir. Es

gibt namlich die “guten” und die “b6-

sen” Anarchistlnnen. Die “Guten” sind

diejenigen, die sich darauf begrenzen
derheldenreichen Vergangenheitnach-

zuu'auem, diejenigen die ganz bewusst
die aktuelle (auch repressive) Situation

ignorieren, diejenigen die sich am

Wochenenden auf einen Drink Lreffen,
um fiber die fiberholte Vergangenheit
zu theoretisieren. Die “Bosen” hin-

gegen, sind diejenigen diedieFrechheit
besitzen die aktuellen Schweinereien
des Slaates publik zu machen. Es sind

diejenigen, die den Prozessen gegen
die “Bosen” beiwohnen und die es tat-

sachlich auch noch wagen eine Besuchs-
erlaubnis mit diesen einzuholen...

FiirLeutedie geistig so armselig sind,
wie die Staatsdienerlnnen, gibt es nur

zwei Griinde warum man daran inter-
essiert sein kbnnte, eine Genossin oder
einen Genossen im Get‘angnis zu be-
suchen. Der eine Grund ist, dass die
beiden Individuen wegen der gleichen
subversiven Ideen verbunden sind und

daher, wer weiss was fiir “Geheim-
nisse” austauschen wollen, daher mfis-

sen sie erst belauscht und dann bestraft
werden. Sollten die beiden Individuen
den verdrehten und fantomatischen Er-

wartungen nicht entsprechen, dann

konnte der’andere Grund nur der sein,
dass sie eine Gefiihlsbeziehung haben
und gehoren somit auch bestraft, wie
oben schon dargestellt. In diesem Falle
muss ihnen das Leben schwer gemacht
werden, dies in der Hoffnung, dass aus-

senstehendeProblemejeglicheaffektive
Vitalitat toten. Dies mfisste, mehr oder

weniger, den miserablen Ideen der Er-

mittlerInnen entsprechen.
7

Es gibt jedoch noch einen dritten

Grund, den ich hier sicherlich nicht er-

klaren werde, bewusst dariiber, dass

jegliche Genossin oder jeglicher Ge-

nosse, der fiber Wuerde und Mut ver-

fiigt, ihn selbst kennt und da'her weiss,
dass es keineWorte daffirgibtffiretwas,
was nor den Anarchistlnnen und Revo-
lutionaerlnnen angehon. Ein etwas, class
aufder Suche nach Definitionen nurge-
totet wiirde.

Die Bekanntmachung eines Ermin-
lungsverfahrens als solches, ist an sich
nichts, was zur Panik fiihren muss oder
dramatisiertzu werden braucht. Interes-
sant hingegen ist der Aspekt der die
Effekte beLrifft, die von so einem Ver-
fahren ausgelost werden. Nicht mehr in

ein Land oder cine SLadt gehen zu kon-

man, in denen man ein soziales Umfeld

und affektive Beziehungen hat, ist eine
“andereFonn”derGefangenschaft.Die
“Formen” des Gefangnisses Europa.

sind nun um einiges subtiler als vorher.

Es gibt keine Mauern mehr die sich ab-

reissen odersprengen lassen. Heute sind

die Grenzen, die auf den ersten Blick

offen scheinen, nnr weniger sichtbar,

nicht beriihrbar und treffen an erster

Stellediejenigendie zurRevolte neige";
dies unabhangig davon, wie bewusst

revoltiert wird oder inwiefem sie auS

den immer schwierigeren Lebensbe-

dingungen des einzelnen ausgeschlos—
senen Subjekts emsteht und daher,

spontan und emotionell, zu Stande

kommt. Subjekte von Italien fernZU-

halten zeigt deutlich welchen grossen
Slfirfaktordas Interesse und diePrfisenl

auslandischer Genosslnnen dargeslellt
hat. Wiesehr es gesu'jrt hat, dass das

juristischeKonstrukt “Marini”, die An-

geiegenheiten in Mailand, Turin und

SDamien die jeweiligen Grenzen fiber-

schritten hat...
.

Ich wiirde mir wiinschen, dass Wll'

unsereProjektenichtvon derRepression
und ihren Zeiten bestimmen lassen. ES

istmir bewusst, dass mir viele von euch

Nahe stehen, also braucht es keine un-

notigen Worte. Das was 111 sagen war,

haben wir schon in tausend Sprachen :

und tansend Formen gesagt. Wer bIS

heute noch nichts versranden bar, will

einfach nicht verstehen.

Danie/a Carm/jgnanl'
Mt'inchen, 27. 06. 95

Solidaritat jerzt!

Infos fiber:

Solidaritiitskommitee Italian

c/o LIZ

Karolinenstr. 21 / Hans 2

20357 Hamburg

Zu den Vorfallen in Italian gibt 95 an

Literatur:
‘

Die R.O.S. sind enlblifisst - Wic sin {‘3‘
lienisches SEK einc Anklage konsmllm'L
48 Seiten / 4,—DM

auBerdem die Zeitschrift AUSBRUCH (cr'

haltlich fiber das Solidaritaitskommitcc
Italian fih' 3,—DM plus Porto)

und in gutsortierten Info— und Buchliidcrl
gibtes dieBroschilrc: Alfredo Bonanflov

Die bewaffnete Freudc. Kolkrabci1

Edition / 44 S. / 6,—DM
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Eig‘intum ist Diebstahl meinteeinmal
der franzOsische Anarchist Proudhon.
Johann MOSt beschaftigte sich mit dem

Thema in seinem Artikel "Die Eigen-
tumsbestie". Die anarchistische Tra—

dition iSt demnach recht eindeutig,
trotzdem meinen nun ein paar von der

US-Libertarian Party angesteckte
Sogcnannte "Anarcho—Kapitalisten".
dass "Eigentum der Schlfissel der

Freiheit" sei und grfindeten ihre neue

Zeitschrift "eigentiimlich frei". Ein

seltsames Blatt, das vom Anarchismus

nur die Staatsgegenerschaft verstanden

hat und keine Beachtung verdient, auch

wcnn cs auf den SF hinweistund uns

cine bezahlte Anzeige geschickt hat.

woh

Heinrich Friedetzky, Mitglied der

SC11Warzen Scharen im Widerstand

gegen den Nationalsozialismus und

anarchistischer Spanienkfimpfer ist im

Mai im Alter von 88 Jahren gestorben.
Wir werden in einer der kommenden

Auggaben des SF Ausziige aus einem

eusffihrlichen Interview mit ihm

Dringen.
woh

Bildungssyndikat der FAU/IAA wird

vom 20.-22.l 1.98 in Berlin gegriindet.
woh

HCEDL-Treffen in Paris: Anarchie

and Film. Am 9.11.97 fand in Paris das

letzteTreffen deranarchistischen Archi—

ve und DOkumentationszentren statt.
Einziges Archiv aus Deutschland ist

leider das Anarchiv Horst Stowassers

aus Neustadt (friiher Wetzlar). Leider -

weil gerade dieses Archiv seit fast 10

Jahren nicht mehr funktioniert, da das

gesamte Projekt falsch angegangen
wude. Erst soll die 6konomische Basrs

Stehen ,
dann kdnnte geo'ffnet werden.

Eine Anspruch,der erst mitdem Projekt

A formuliert wurde, da friiherdas Anar-

chiv ofan war and ab und an sich ein

Genosse fand, deretwas systematisierte,

andere das Vorhandene bereits nutzen

konnten.

Auch heute sind kleinere anarchi-

stische Archiv in Berlin, Bielefeld und

K61n ohne OkonomischeGrundlage und

ohne ein Angebot eines (Oder meh-

rerer) sicherer Arbeitsplatze wéchent-

lich zugéinglich. So auch im "Ausland".

Mit wenigen Ausnahmenkrebsen alle

Anarchive finanziell durch die Jahre,

schaffen es aber, Brennpunkte mitrela—

tiver Resonanz darzustellen. Brenn—
punkte in der Hinsicht, dass einersetts
Informationen, Zeitschriften, Bdcher,
nachlfisse, Devotionalien jeglicher
Auspriigung eingehen und andererseits

Besucherlnnen mit gefundenen Infor-

mationen, Anregungen, Kontakt‘en von

dort wieder weggehen. So nebensach-

lich anarchistische Bibliotheken schei-

nen mOgen, bilden sie doch mit die

dauerhaftesten Infrastrukmrpunkte im

anarchistischen Bliitenstand.

Anarchie und Film war das Schwer-

punktthema auf dem letzten Treffen.

Ein Pariser Genosse berichtete fiber die

Schwierigkeiten, Informationen fiber

Filme bzw. die Filme selbst, die sich

mit anarchistischen Inhalten Oder

Anarchistlnnen auseinandersetzen, ffir

das Archiv zu bekommen. Z.B. forderte

SWF 3 DM 5000.— fiir das Recht, den

Rudolf Rocker-Film ffir die Daner von

5 Jahren in franzdsisch-sprachigen
Lé'mdern verbreiten zu diirfen. Auch

ehemalige Medienwerkstatten gehéren
bisweilen - nach dem Austritt ihrer

Grfindungsmitglieder - zur Abzocker—

branche. Wichtigstes Resiimee der

Tagung bleibt jedoch, dass alle Inte—

ressierten aufgerufen sind, Informa-

tionen zu Filmen, Videos etc., die sich

explizit Oder im weitesten mitAnarchie

besch'aftigen an einer der folgenden
Adressen weiter geben:
CIRA, Av. de Beaumont 24, CPI-1012

Hans Lausanne

Publico, 145, Rue Amelot, F-75011 Paris
'

Hans Mtiller-Sewing

Erich-Miihsam~'l‘agung in Malente.

Vom 22:24.5. fand die diesjfihrige

Tagung der Erich-Mfihsam-Gesell-

schaft unter dem Stichwort Miihsam

und die Boheme statt.

Aus gesundheitlichen Grfinden

konntederTraven—ForscherRolfReck-

nagel (Leipzig) leider nicht an der Ta-

gung teilnehmen. lhn vertrat Wolfgang
Kroeske (Berlin),der sich in seinem

assoziativen Vortrag mit dem Ziegel-
brenner, sprich Marat/Fraven beschéif-

tigte.KurtKreiler(Miinchen),beleuch~
tete, begleitet von Chris Hirte (Berlin),
dem Herausgeber der Miihsam-Tage-
biicher Mfihsams Bohemezeit.

Wolfgang Hang (Grafenau) stellte

um



Mfihsams Zeitschrift KAIN inhaltlich

wie in ihren politischen und finanziellen

Rahmenbedingungen vor. Martin Lan-

gner erzahlte fiber Mfihsams Freund-

schaft zu Peter Hille und die gemein-
samen Untemehmungen in und fiir das

anspruchsvolle,kiinstlerischeCabarett.

Das Abendprogramm bestritt KlaUs E.

Diedrich (Berlin) mit seiner satirischen

Revue, die Erich Miihsam vorstellt und

zitiert. Die Beitrage werden zusammen

mit denjenigen des Vorjahres im kom-

menden Heft der "Schriften der Erich-

Mfihsam-Gesellschaft" abgedruckt
werden. In der 2.Auflage nachgdruckt
wurde gerade Heft 3 mit Beitragen von

Hubert van den Berg zu Mfihsam und

dieFrauenfrage undWolfgang Hang zu

Expressionismus und Anarchismus.

Kontakt: EM-Gesellschaft, c/o Horst

Krause, Am Brink 2, 23564 Liibeck
ac

Seit Mai und bis September findet in

Miinchen die Ausstellung
"

Schwabing
- Kunst und Leben" im Miinchner

Stadtmuseum stall. Diese Ausstellung ,

aufgeteilt in zwei Bereiche des Stadt—

museums stelltdasLeben derMiinchner

Boheme in der Kaiserzeit vor dem

l.Weltlcrieg dar, bezieht Ascona und

anderes mit ein und gibt ein fiberaus

lebendiges Bild vorn damaligen Leben

aller Aussenseiter, ob sie nun Kiinstle-
'

rinnen, Zeichner, Fotografen, Schrift-

steller, Maler, Modelle, Schauspiele-
rinnen waren. Anhand von Insider-

berichten, namlich den Tagebiichern
von FranZiska vonRevenflow und Erich

Miihsam sowiedem Schwabing-Archiv
des S implicissimus—Zeichners Rolfvon

Hoerschelmann wurde die Ausstellung
aufgezogen. Man'spfirt die Lust am Le-

ben, vor der Ausstellung sollte mensch

sich einige Seiten aus Miihsams Tage-
buchausdenJahren 1911-13 zuGemfite

ffihren. zur Erheiterung und aus Grun-

den der Weltanschauung.
woh

Karawane fiir die Rechte der Fliicht-

linge und Migranflnnen.Ein breites
Bfindnis von Fliichtlingsgruppen und

antrassistischen Initiativen bereiteteine

bundesweite Demonsnation gegen den

immer breiteren rassistischen Konsens
in der Gesellschaft vor. Diese “Kara-
wane” wird am 15.August in Bremen
starten und bis zu ihrem AbschluB am

20. September in Koln insgesamt 5 W0-
chen von Stadt zu Sradt ziehen. Geplant
sind bisher groflere Aktionen in 28 Stad-

ten:_ u.a. im August am 18. in Kiel,am
19. in Liibeck, am 26. in Gettingen, am

30. in Biirenbei derbundesweiten Demo
am Abschiebeknast; im September u.a,
am 1. in Regensburg, am 3. in Miinchen,
am 5. inRottenburg am Abschiebelcnast,
am 6. in StraBbourg zusammen mit Sans

Papiers, am 9./10. in Mainz und Wies-

baden, am 1 l./12. in Frankfurt, Offen-
bach (Abschiebeknast) und Hanau. Den
AbschluB bildet vom 17.-20. September
ein viertéigiges Festival mit Aktionen,
KongreB und einerbundesweiten Demo
in Koln.

lnfos iiber Verlauf,.Termine, Beteili-

gungen, Flugblatter .etc. bei: Interna-

tionalerMenschenrechtsver'einBremen,
Kornstr. 51,2810] Bremen, Tel 0421 —

55 77 093, Fax 55 77 094; e—mail:

mail@humanrights.de; Internet: http:/
/www.humanrights.de.

.D.S.

Miet-Frey wohnen in Berlin - weil sie

mit ihren Mietzahlungen nicht den

DVU-Wahlkampf von Gerhard Frey
mitfinanzieren wollen, ruft eine

Initiative dazu auf, bis zurBundestags—
wahl die Miete in den Frey—Wohn-
blocken um 30% zu mindem.

ac

Exile - Kulturkoordinationvermittell
Kultur aus Landem des Siidens und

Kultur bei uns lebender Migrantlnnen,
darunter Musikgruppen, Tanzgruppcn
oderTheaterstiicke und Ausstellungen.

ZweiAusstellungen unseres Redakteurs

Herby Sachs konnen fiber Exile orga-

nisiert werden:

Zum einen: Mexiko - Der lange W62
vom Schmerz zur Hoffnung. Fotos und

texte zu Chiapas seit dem Aufstand def

Zapatisten 1994

zum anderen: Zwischen Wfirde, Land

und Freiheit. Fotos und Texte zu Kultur

und Widerstand der Maya heute. Poto-

grafierte Augenblicke und authentische

Texte erzéihlen vom Alltag und Wider—

stand der Maya. Das Begleitheft zur

Ausstellung kann gegen DM 8.- beim

Trotzdem-Verlag, PF 1159, 71117

Grafenau bezogen werden. Die Aus-

stellungen bei: Exile, Friederikenstr.41 .

45130 Essen

woh
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Totalverweigerung. Die Situation der

Totalen Kriegsdienstverweigerer
scheint sich in der BRD wieder eimnal

zu verscharfen. Am 9.Juli wurde dEF

Totalverweigerer Torsten Froese nach

16 Tagen Haft aus der JVA Weiterstadt

entlassen, in die or im Verlauf seines
Prozesses wegen der totalen Verwei-

gcfung gegen ihn gebracht worden war.

Torsten Froese wurdebereits 1993 zn

einer dreimonatigen Bewiihrungsslrafe
WEgen Totalverweigerung verurteilt. In

der Folge erzwang das Bundesamt fiir

Zivildienst per Gerichtsurteil gegen die

Bedenken der Staatsanwaltschaft ein

emeutes Verfahren. Die Staatsanwalt-

schafthatteein weiteres Verfahren abge-

lehnt, da Torsten Froese bereits einmal

wegen seiner Gewissensentscheidung

verurteilt wurde und es sich somit um

cine, nach BRD-Gesetzen nicht zu-

léissige,Doppelbeslrafung handelnwiir—

de. Dieses gesetzliche Verbot der Dop-

Pelbestrafung wird aber bei Totalver-

Weigerem immerwieder nmgangen. So

letztendlich auch in diesem Fall. Bei

seinem ProzeB am 23. Juni wollte sich

Torsten Froese von zwei weiteren Total—

verweigerem veneidigen lassen, was

bereits im Vorfeld des Prozesses abge—
lehnt wurde. Der Antrag, die beiden

Totalvenveigerem ans Braunschweig

undJenaals Verteidigerzuzulassenwur—
d6 dann zu ProzeBbeginn wiederholt,

aber von derRichterin emeutabgelehnt.
Daraufhin verlieB Torsten Froese mit

seinen beiden Verteidigem den Ge-

richtssaal, um gegen dieRichterin einen

Befangenheitsamrag zu ‘formulieren.

DOCh dazu sollte es nichtmehrkommen,

da die Richterin ihn mit Gewalt in den

Gerichtssaal zuriickholen lassen wollte

“Dd damit eine handgreifliche Ausein-
andersetzung provozierte in deren Ver-

lauf einer der Wahlverteidiger verletzt

Wurde. Als Konsequenz wurde Torsten

FTOCSC noch im Gerichtssaal verhafteL

Dieser Haftbefehl ist inzwischen, da '

gesetzwidrig, aufgehoben worden und

TOrsten Froese wieder frei.

Auf die Situation der Totalverwei~
gerer in der BRD wird im nachsten SF

ansffihrlich eingegangen. Auch werden

wueXemplarisch aufdjeVerweigerung

V911 Torsten Froese, seine Griinde und

(1‘5 Reaktion derJustizdaraufeingehen.
Weitere Infos fiber: DFG/VK,

VOgL’lsbergstr. I 7, 60316 Frankfurt;
069 - 43 14 40, Fax 499 00 07,- E-mail:

dfgvk@t-online.de/VK
0.8.
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KleinonZeigen
‘

‘(fiir 20.4w)

Fotocollagen in Mischtechnik mit

individuell interpretierten Alltagsmoti—
ven. Neben Fotos und Farben finden

auch organische Materialien Verwen-

dung. Motive fiir verschiedene Illustra-

tionen sind vorhanden. Verkauf von

Ofiginalcollagen.Ubemehme Auftrags—

arbeiten.NiihereInfomationen:Telefon:
069-371 08812 (Uwe Rausch)

Postkarten gegen Rassismus, Euro-

zentrismus und allgemeine Menschen-

verachtung in den Medien und im Alltag

(Beispiele ans derReklame 1992-1997).

Collagen. Der Erlos Vans dem Verkauf

dieser Karten ist fiir Anti-Rassismus—

undFliichflingsarbeitbestimmt. 12Mo-

tive f.10.—DM & 2,20 Porto; zu best. bei

T. Boese, c/o Galions e.V., Brunnen-

str.3, 36323 Grebenau-Bieben

Liste Modernes Antiquariat - ReStbe—

stiinde von Biichem aus anarchistischen

und links‘radikalen Verlagen zu er-

maBigten Preisen. Gemeinsame Liste

von Anares~Medien—Koln, Anares-

Nord in Sehnde und SF/Trotzdem-Ver—

lag. Fiir Direktkundlnnen portofreie

Lieferung, fiir Wiederverk‘aufer und

Buchladen ab 50,—DM Bestellwert 30%

Rabatt. Andres, c/o SF-Redaklion, PF

1159, 71117 Grafenau. Liste gegen

1,10DM Riickporto.

20 Jahre Trotzdem Verlag — wer sich

fiir unser neues Verlagsprogramm inte-

ressiert, mag es anfordern. Gesucht sind

1998 auch wieder Einlagegeberlnnen,

diemit 1000.-DMdieArbeitdes Verlags

unterstiitzen wollen und konnen und

die dafiir jedes unserer neuen Biicher

als "Zins" erhalten. Nahere Informa-

tionen bitte anfragen.

Kontakt: Trotzdem-Verlag, PF 1159,

7111 7 Grafenau/Wfirtt.

Ubersetzungen & Transkriptionen

Und noch ein Aufruf zur Mitarbeit:

DerSFbrauchtdringendUnterstiitzung
bei der Abschrift von Tonbandinter-

views und bei der Uberselzung von

Texten aus dem'Franzosischen, spani-
schen und Englischen. Bitte meldet

Euch zahlreich bei der Redaklion! !!

TRANVIA
Nr. 49lSommer ‘93: SPANIEN —

EINE ,,NATION AUS NATIONEN“?

l_nbgl_t; Der Autonomiestaat: ein funktions-

fahiges Dauerprovisorium?; Die Basken:

ein Versuch fiber Forschungsreisende,
Kochtepfe, Dynamitmixer und Friedens~

stifler; Katalonien: Nation Oder Region?;
Schreiben zwischen zwei Sprachen; Der

gaiicische Nationalismus an der Schwelle

des 21. Jahrhunderts; Die galicische Spra-
che heute; Die autonome Region Castilla-

La Mancha; Aranesisch, eine lebende

Sprache; Europa verschlafen? Zum Um-

gang mit der eigenen Geschichte in Ka-

talonien; Nationalismus und Gewerk-

schaften in den autonomen Regionen. —

Weitere Themen: Ein Mythos Portugals
auf der Kippe: zur Entdeckung des See-

wegsnach indien; Santeria, Kunst und

Markt in Kuba; Religionen in Brasilien u.a.

TRANVIA, die Zeitschrift zu Kultur und

Gesellschaft Spaniens, Portugals und

Lateinamerikas, erscheint alle drei Mona-

te. Das Einzelheft kostet 9,- DM. das Jah-

resabo (4 Hefte) 36,— DM (jew. zzgl.’Porto)

TRANVIA - Postfach 303626 - 10727 Berlin

Zeiuzhrifl fifl‘ Inltllckluelle

Di: "Zwischcnstufcn" sind cine ncuc

Zcitschrifi fiir Kunst und [’olidk, die in

Zukunfx hanjiihrlich crschcint. )cdcs Heft

kostct 20,- DM. Heft 1/98 umfaBt 266 Si

Das Therm dcs :rsten Hcftcs lautct "Die

Produktion und Tétung dcs Weiblichcn

in 3in und Schrifi".

Aus dam Inhak: Dir: Erkennmisse - cin

kurzcs Theatersriick - sic icbt drcckig in

cincm saubcrcn Haus - tin: Novcllu Au-

flcrdcm tin Gcsprfizh mit Gcrburg Trcu-

sch-Diem und tin "Gcsprich unrer Wei-

- bcm", div: Vorslcliung cincs "Schaugt-
sci-rifts", cine klcinc Gcschichtc dc: hystL-
xischen Weltvcmun ft und die Aufcrstc-

hu'ng dcs Wciblichen im Ancfakt mit

th'corcu'schcr Hilfc. Dazu: Futognficn,
Zcichnungen und Collagen.

Kuns!

Kultur Kommunikation c.V.

Bethlehcmsu. 15 - 30451 Hannovcr -Tel. 0511 / 31 72 l3
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n illicit dergVerb ich' g ihres 'neden’ Albums: :‘BappelkiSteriIr/nder"swaren
Anarchist:AcademylaufTourfixGleich am zweiten'TagT kebrlen-sie ins Berliner Techeles

em: Das folgende interview entstand imiTourbus kurz Vor dem Seundcheckpwahrend

,gder, FahrerinSeeienruheflseine Schuhe putzte. Begeistert und unglaubig lasen die

,

Blandmitgliederdaslnterview mit Hannes im Wahrschauer#21'.

Die Geschichte der anarchistisehen' Akademie beginnt'im‘ Win: 1992, als Hannes, der

das Konkreteinmal einen Artiket fiber Sexismus in der HipHepaSzene geschrieben
ha and Bomber zusammentreffen. ,Berells nadh dem‘ erstenKenzert bekommt me

nd filr~.‘Lildenseheidt1ein.~Auftrittsverbot; was. der CDU—Jugendsladtrat mit

begn‘jndet.
,

Deadly 3T u‘nd .Babaeksindvon dieser Frage ‘

estrelStj- ,Nielleicht sollten Wires lsam’plen“: kommenlierle

ahlte2‘,,Wir 'wollten schon einen einstell‘en, der fiir uns die

"
‘

Na, Anarchismus hat ffir mich auch was mit Selbstverwaltung zu tun. Bei einem
Label hast du immer den Drunk;

Baback: e) E5 kommt drauf an, auf welchem Label du bist wegen demDruck, und b)
kannsldu ,rmmer noch selbstverwaltet arbeiten: je nachdem, was du fdr einen Ven‘rag

'

hast, und das hat nichts mit anarchistisch oder nicht anarchistlsch zu tun. e)'Wir~"‘
bewegenl-uns eh in einem Kommerz—Pop-Feld, welt wir Musik machen und die

= verkaufen wollen und die an den Mann bringenwollen. Wir sind eh in einem Gesch'aft
und spricb: die Platte wird vermarktet, und du findest auch ein Vermarktungskonzept;..,
Wieso habt ihr fiberhaupt das Label gewechselt?

'

Baback: Wie gesagt, das erste Album ist auf dem Punklabel Wolverine rausgekommen.
Dann batten er vor, erne weilere Platte rauszubringen. und da batten wir ein besse‘res
Angebot von Tribehaus.

'

~

iST ZLl dem, Wor'r'n, er'
STehT

Band lzwei Hadpteinfldsse: den linkenzLied'ermaeher:Franz.
'd‘e‘r‘Titel ‘Splel nichr mit den Scme/ddelkinde stammt,

oses Zv‘om'ZA‘P bezeichnete dieBand‘:insein‘er'Krilik‘zm ‘

: D dues" ‘HipHops‘l, und’die taz' ‘machle‘ spater aus- Anarchist

3413,0111;..Hapsbesetzer7Rapper'. Auf dem ,npch" jungen’ Ddssel‘dorf'er Punklabel‘

: ,

WOIVGZW Blfichien das- Debutalbum, .undv es :folgten Kenzerte- mit? Bends - aus: alien

c en, da
‘

U in
‘

der LZwiSChenzeit 'Idas‘; Lab l

. wo' auch’zwischendurch' das ,Soloalb
1' ten/yacht" von' Rapper

’3 Deadly 'l-‘L ‘e'rsbhlenf
‘

Die erste’

hungider Band: aul' diesem‘ Label ‘war die Maxi .‘Solingen.L.Vl/lllkommen ‘im
.

. ‘dle prompt vomBGS wegen des ,;Verdachtes a‘uf volksVerhetzende TeXte": an

,
‘

der‘Grenze zuraTschecheizurdckgeh‘alten wurde.
‘

‘

'. :
.

,

'

1 .

'

'Pas’Publikum‘ der Band ist sehr gemischt: Es reicht van HipHop—Kids fiber Punks bis

thi’nfzuNormalos. DenAnspruch, Politik in ihren‘Texten zu transperti‘eren‘», stellt sich die

”

Band selber.nicht,«doch es geschieht nach B'abaks Meindng‘ dadurch, dab sle t‘dnf

PolitischeMenschenisind;In erster Linie wollenvsie Musik machen”
' "

iele Punkbands wie Slime, Chumbawamba (.Clubtour) D O.A. dag :

Deadly T: Bei Wolverine haben ein paar Sachen hall nicht geklappt - nicht so geklappt
wre wir es: wollten. Da sind Sachen'gelauten, von denen wir gar nichts deten. Das hat
mich auch gesldrt. Dann kam halt das Angebot von Tribehaus/Community.

.

Baback: Wir wollen natdrlieh gute Musik machen - gut produzierte. Das Angebot war

einfachbesser - es war nicht Iukrativer in Sachen Millionenvertrag. Die Mbglichkeiten
waren grdlser. Wir konnten Maxis herausbnngen, wie wir woliten - m‘ehr

Selbstbestimmung, wenn du es so haben willst. Vom Artwork bis zur Musikproduklion
‘

haben wirigrfilSere Mdglichkeiten gehabt. Von daher der Wechsel.
'

lhr wurdet auch mal als ”Slime des Raps“ bezeichnet.

Deadly T: Ziemlich falschlicheniveise.

Babackthir batten damals ein Demetape fertig gehabt. Damit sind wir beim Punklabel

gelandet. Well wrr grolAen Zuspruch im Hardcoremagazin ZAP hatten, waren wir adch
In der Hardcoreszene sehr angesagtt Da kamen halt gleich die Vergleiche: Slime des

. Raps, Public Enemy meets Slime, was insofern Schwachsinn ist, da wir uns textlich

‘
auch schon damals von Slime - von Slimes Einfachhelt - unterschieden. Unser Ding
war zwar auch sehr parolengepragt und extrem, aber techniseh schon etwas anderes

.Beiuns wares etwasfundlerter. , y

‘ '

Deadly T: Damals hat der Vergleich ein bil$chen gepalSt, aber heute nicht mehr.

Auf einer Homepage habe ich geiesen, dais sich die Fantastischen 4 mal

geweigert haben, mit euch zu spielen. : ,

Beback: Des war noch ganz am Anfang.

Deadly T: Das war unser vierteriAuttrllt bei uns irgendwo in ‘ner Kuhdisko F

haben halt gespielt. Der. der das organisiert hat: hat auch uns gefragl, abefindzsr
Manager von den Fantas hat dann gesagt: Nee. nee, nicht! ‘

, [ Auf démneuen Album ist ein Track drauf, cler helm 'Grdn-Grafl-Deulschland’.
Wa’s soll das setn? a,

‘

‘ Baback: Es gibt dafiJr verschiedene lnterpretationen.'Es hangt davon ab, wie die Lente
, darauf reagieren end was sie sich rausnehmen: dais Grobdeutschland jetzt auch mit
den Griinen mdglich ist, 'Grdn-GroB-Deulschland’ wegen Bullenstaat ode

wachsendes Grolsdeulschland.
1

‘
Deadly T: Dab Grolsdeulschland im Frdhling stehtt

Baback: Es gibt es einige lnterpretationen. Unsere eigentliche ldee war dart
GrolSdeutschland auch mit den Grb‘nen mdglich ist. Aber die anderen passen sowehl
texttich als auch begrifflich hinein.

'

in einem Lied beilSt es .,..wle das Ietzte Hippieschwein“. lhr scheint ja nicbt
gerade viel von Hippies zu batten.

‘

‘

Baback: Hippies sind halt Hippies.

1...]
er ist Degenhardt?

Baback: Desist eigentlich ein zlemlich bekannter Liedermacher - ein politischer
'

:
Liedermacher aus den 60am -, ist extrem geil. Der ist jetzt inzwischen 65 end immer

‘ Bevgr Wir endliChr‘Zuml interview kamen, betrat einr Bandmitglied ‘meckernd‘d‘en’

w ‘ndbusi "Hier Schno'rren die dich'sogar‘um Dbpe an!“ Naehdemdann nocbgeklart

url‘léde, wie es Vmit'dem Sou‘ndcheck lauft; unlerhielt ich ‘mich mit Daback (Organisation)

de’
Deadly T (Vocals; C’o-Produze‘nt) dber das Tacheles und dielfiommeraallsrerung

BugHCWbS? thF Sing! mittlenNeile auch eine Kommerzband gveworden. Das rst das

erzzgess§“d§3 hafié'Uberleben in Deutschland. Uns in ein PC-Licht zd.stevllen,vist okay ,

Fer‘blteL‘Babagk} beVOwair erneut unterbrochen wurden -';,Wo‘rstr'denn
die

‘

n
vn‘ed‘en'tnSlTJfagle Sich Gin weiteresBandmitglied, daslchrnamentlrch nrcblzuord—

829:3“ Bei der EirzdhlUng der Bandgeschi‘chte bli'eben wir berm Thema Label

V

‘wah'schaWI‘i'lSt es denn a‘narchistis'ch, bei einem Label-vu‘nferzukommen?
* ,abaPkilnwiefern mom? a

~

I Rausgerissen ans Wahrschauer,

noch aktiv. Da kamen wir auf die ldee. ihn zu sampeln. Dann haben wir:Kontakt

aufgenommen, um die Erlaubnis zu bekommen, haben ihn kennengelernt, haben uns

zusammengesetzt, die Erlaubnis erhalten, ihn zu sampeln - hat ihm ganz gut gefallen
hat uns eingeladen, bei seinem Geburlagskonzert zu spielen. Der Kontakt istgeblieben:
Wie steht es mit den anarchistischen Theoretikern - Bakunin, Kropotkinl .

beschéiftig't ihr euch damit?
’

Baback: D‘as ist eine Sache, die mit Vorsicht zu genielSen ist - dieser Anspruch der an
'

die Band gestellt. wird,’ well wir auch nicht aufgepalSt haben. Wir sind flint

unterschiedliche Leute, die extrem unterschiedllch politisiert sind, sich unlerschiedlich
stark ftir Politik inieressieren und nicht gieich politisch-theoretisch in der Materie drin
sind. Hannes zum Beispiel setzt sicb extrem mit der Theorie auseinander.

Die Band plant bereits das nechste Album, das sie mit befreundeten Bands, wie zdm
xBeispiel Fischmob, einspielen will. .'

,

v

'

. Chaos Maurice



In den 80er Jahren setzte eine tief-

greifendeUmstmkturierung des kapita—
listischen Weltsystems ein, in dessen

Verlauf sich der Neoliberalismus als

neues hegemoniales Projekt und welt-

weites Paradigma herauskristallisierte.

Bemerkenswert list, daB der Neolibe-

ralismus zwar theoretisch in den USA

entwickelt wurde, seinen Siegeszug
jedoch in einem Land der Peripherie
antrat. Damit wurde erstmals ein Land

der Periphen'e zu einem weltweiten

Modell - auch fiir die kapitalistischen
Zentren.

Am 11. September 1973 putschten
die chilenischen Militars mitderUnter-

stiitzung der USA gegen die soziali-

stische Regierung Salvador Allendes

underrichteten eine 17Jahreandauemde

Militardiktatur. Im Gegensatz zu an-

deren Militardiktaturen setzte die

chilenische Junta jedoch nieht aufdie

Wiederherstellung der alten Verhfilt-

nisse, sondern sie ffihrte eine kapita-
listischeRevolutiondurch. Mittels bru-

talster Repression, Terror, dem Verbot
von Gewerkschaften und derAusschal-

tung jeglicherdemokmtischerProzesse

schufen die Militii’rs den Okonomlnnen
der Chicagoer—Schule um Milton Frie-

dman quasi—sterile Laborbedingungen
zur Durchffihmng des ersten nee-libe-

ralen Gronperimentes.
Ab 1975 verordneten die sogenannten

“Chicago-Boys” Chile ein Schockpro~
gramm, welches tiefgreifende Struk-

turveranderungen in der chilenischen

Gesellschaft einleitete, die bis heute

ihre Gfiltigkeit'besitzen. Unter. den

autoritéiren Bedingungen der Diktatur

wurde das System der Preise libera-

lisiert, die Rolle des Staates in der Wirt—

schaft'beschrankt, die Arbeitsbezie—

hungen dereguliert und der inlandische

Markt fiir auslandisches Kapital ge-
offnet. GemaB dem Theorem der“kom—

parativen Kostenvorteile” wurde eine,
aufder Ausbeutung vonbilligerArbeits-

kraft und Naturressourcen beruhende,

Exportwirtschaft aufgebaut.

Chile ein neoliberales

Lehrbeispiel

Von marktradikalen Okonomlnnen und

technokratischen Politikerlnnen wurde

Chileals Modellprojekt mit weltweitem

Vorbildcharakter postuliert. Das Ex—

portmodell Chile wurde selberzum Ex-

portschlager. So sind heute in praktisch
allen Landem Lateinamerikas und der

Karibik, mit Ausnahme Kubas, die
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grundlegendsten neoliberalen Forde-

rungen umgesetzt worden. Und selbst

die CEPAL (UN-Wirtschaftskom-
mission fiir L'ateinamerika und die

Karibik), dereinst Hochburg der De-

pendenzftheorie und Vertreterin des

Konzepts der importsubstimierenden
Industrialisierung, hat sich der neolibe-

ralen Hegemonie gebeugt. Zudem liest

sich die “freiwillig” vollzogene dko»

nomische Schocktherapie im Modell-

Land Chile wie eine Vorwegnahme der

Strukturanpassungsprogramme,dieder
Internationale wahrungsfond (IWF)
und die Weltbank den Landern des

Trikonts - vor allem seit Mitte der 80er

Jahre - aufzwingt.
Nach dem Kollaps der staatssozia—

listischen Landern des Ostblocks und

dem Fall der Berliner Mauer im Jahre

1989 stand der globalen Hegemonie
des Neoliberalismus nichts mehr im

Wege. Dementsprechend wurden die

Okonomien der ehemaligen Ostblock—

lander, unter dem Diktat von IWF und

Weltbank, straffen Strukturanpas—
sungsprogrammen unterzogen in deren

Zenlrum die Privatisierung der Staats-

betriebe,Deregulierungund eine strenge
Austeritatspolitik standen. Als expli-
zites Beispiel fiir die Transformation

der vormals sozialistischen Landem

wird das “Modell” Chile genannt. So ist

in einer Broschiire des BMZ (Bun-
desministerium fiir Wirtschaftliehe

Zusammenarbeit) zu lesen: “Anderer-

seits bietet Chile gerade durch sein

Lehrbeispiel fur in diesem Zusammen-
'

hang typische Probleme, Ansatzpunkte,
Instrumente und Erfolgsbedingungen:
Darauf wird nicht nur immer wieder

Bezug genommen, wenn vom Hand-

lungsbedarf in anderen lateinamerika-
nischen Landem die Rede ist, sondern

das chilenische Vorbild wird auch den

6stlichen Refomilandern als Orientie-

rungshilfe empfohlen.”
Jedoch hat das neoliberale Experi-

ment in Chile ebenso Riickwirkungen
auf die Lander des Zentrums. An erster

Stelle sind die besonders marktradi-

kalen Umstrukturierungen in GroBbri-
tannien und in den USA, im Kontext
des Thatcherismus und der Reaga-
nomics, zu nennen. Aber auch unter

christdemokratischen, wie Belgien,
bzw. sogar sozialdemokratischen Re-

gierungen, Spanien, trat der Neolibe-
ralismus seinen weltweiten Siegeszug
an.

In der Bundesrepublik setzte ein neo-

Ie

liberal orientiertes Projekt mit der, eine

okonomiseheund moralische“Wende”

broklarfiierenden, christdemokratisch—
liberalen 'Koalition imter der Ffihrung

von Kanzler Kohl im Jahr 1982 ein. In-

,

sbesonderenachderWiedervereinigung
und dernachfolgenden dritten Amtszeit

von Helmut Kohl gewannen die neo-
liberalen Strukturen immer Starker (116

Oberhand. So ist ein deutlicher Abbau

des Sozialstaates festzustellen, der von

der faktischen Abschaffung des Asyl-
rechts und Kiirzungcn bei Asylbewer-
berInnen fiber Einschnitte beim Kran-

ken-, Arbeitslosen-, und Kurzarbeite'r-
geld bis hin zu Verschlechterungcn m

den Bereichen der gesetzlichen Kran-

kenversicherung und derAltersvorsorgc

reieht.

Auf dem ideologischen Feld hat dcr

Neoliberalismus weltweit cine nahczu

absolute Hegemonie erreicht. Der neo—

liberaleDiskursbestimmt, was als wahr,

normal, richtig und wissenschaftlich 2“

gelten hat - alles was auBerhalb seincS

Ordnungsschematas liegt, wird stigma'
tisiert und aus politischen sowie 30210-

ékonomischen Debatten ausgeschlos-
sen. Der Mark! wir zum idealen, natur-
gegebenen Ordnungsprinzip fiir (116

gesamte Gesellschaft erklart, wahrcnd

mogliche Alternativen als widemalfir‘
liche Manipulationen diffamiert wer-

den.

Diese Diktatur des Marktes, soWOh]

epistemologisch als auch praktisch,
fiihrte zu der Proklamation des “Endes

der Geschichte”. Die Empolitisierung
derPolitik und dasFehlen gesellschafts-



vom Lehrbeispiel
zum Lehrsfiick

van OlafA’a/Imeier

PolitischerViSionen sinddieFolge. Poli~

tik wird einzig als,der Okonomie unter-

geordnete Teildisziplin konzeptuali—
siert, die technokratisch zu funktionie-

ren hat. Deshalb ist, besonders auch in

Chile und der BRD, eine Implosion (16$

Parteiensystems festzustellen - es be—

steht ein breiter, parteifibergreifender
inhaltlicherKonsens fiber die grundsfitz—
liche Verwaltung von Politik, nur die

Vcrpackung unterscheidet sich von

Partei zu Partei.

oder ein brechtsches

Lehrslflck?

Diencoliberalen gesellschaftlichen Ver-

héillnisse werden oftmals als unverfin-

derbar erfahren und gerade anch im

linken Spektrum ist eine deutliche
..

mlmg auszumachen. Angesichts der

iiberwéiltigen Dominanz des Neolibe-

ralismus und der Technokratisierung
defParteipolitikbestehtdieGefahr, sich

den verheerenden sozialen, 6kologi-
SChen und demokratischen Verwfi—

Slungen der neoliberalen Projekte zu

fligen, die Proklamation des “Endes der

Geschichte” zu akzeplieren und nach

lndjviduellenUberlcbensméglichkeiten
2“ Suchen.

Um dem entgegen zu' wirken geht es

ge‘adc jetzl darum, das chilenische

Lehrbcispicl als brechtsches Lehrstiick

7‘”. Seben. Bertolt Brecht schreibt zu

scmcm Stilelement der Verfremdung:

“das ‘Natijrliche’ muBte das Moment

des Auffailligen bekommen. Nut so

konnten die Gesetze von Ursache und

Wirkung zutage treten.” Die Realitéit

der neoliberalen‘ Realitfit in Chile zeigt
in derart verstfirkter Weise die verhee-

renden Auswirkungen der unbe—

schriinkten Herrschaftdes Marktes, daB

die daraus resultierenden Folgen mar-

kant und auff‘allig hervorstechen.

Als erstes ist sicherlich das drama-

tische Auseinanderdriften der Schere

zwischen Arm und Reich zu nennen.

Der Aufstieg des Neoliberalismus zur

hegemonialen Theorie und Praxis ist

mit gewaltsamen Umslrukturierungs-

prozessen und tiefgreifenden gesell-

schaftlichenFragmentiemngen verbun-

den. So ist eine slrukturelle Verschie-

bung der Einkommensverteilung fest-

zustellen, jedoch nicht mehr im Sinne

einer ausgleichenden Redistribution,

sondem als Umverteilung von unten

nach oben. Dementsprechend hahen
sich die prozentualen Armutszahlen in

Chile zwischen I970 und 1990 ver-

doppelt. Lagen 1970 20% unter der

Armutsgrenze, so'waren es in derHoch-

phase der Militfirdiktatur (1983) 48%

und 1990, mil: dem formalen Ende der

Diktatur, hat sich diese hohe Armutszahl

mit 40% konsolidien. 1996 sank die

Zahl der Armen zwar auf 23 ,2%, doch

dessen ungeachtet driftet die Schere

zwischen Arm und Reich immer weiter

auseinander. Das Gesamteinkommen

der oberen 5% der Haushalte, 540.000

Personen, ist genau so groB wie das der

10,3 Millionen Menschen, die die 75

untersten Prozent der Einkommens~

pyramide bilden. Damit ist Chile das

Land in Lateinamerika in dem, nach

Brasilien, die soziale Polarisierung am

weitesten voran geschritten ist. Doch

istdiesegesellschaftliche Spaltungkein

chilenischer Sonderweg, vielmehr ist

diese versch'arfte Polarisierung unter

der Regie des “natiirlichen Regulativs

Markt” ein Stmkturprinzip neoliberaler

Politik, das sich weltweit finden 1381-

auch vor der eigenen Haustiire.

Besonders deutlich nagtder Verfrem-

dungseffekt an den Pfeilem der Chile-

nischen Exportwirtschaft. 90% der

gesamten Exporte Chiles beruhen auf

der Ausbeutung von endlichen Natur-

ressourcen. DieseEndlichkeitderNatur—

ressourcen steht abet in krassem Wider-

spruch zu dem vermeintlichen Ende der

Geschichte im Stadium des globalen

Neoliberalismus. Allein ein Ben'cht der

chilenischenZentmlbankkommtschon

zu dem SchluB, daB die letzten chile-

nischen Naturwfilder, bei Beibehaltung

der gegenwartigen Forstpoliu'k, im Jahre

2025 abgeholzt sein werden. Un andere

Elemente der verschiedenen Okosyste-
me werden im Konte'it dcs neoliberalen

Wachstums- undEntwicldungsmodells
ebenso schnell vernutzt und ver-

schmutzL

Doch mittlerweile organisieren sich

in Chile wieder Menschen, die diese

Prozesse nicht als ‘natiirlich’, sondem

als hrjchst auffallige Phénomene be—

uachten. Sie widersetzen sich an den

verschiedensten Kon fliktzonenden neo-

liberalen Gewalten. So kéimpfen Ma-

puche gegen Forstunternehmen und de-

ren zerstfirerische Abholzungspolitjk,
fiir die Erhaltqng ihrer Landxechte.

FischerInnen in dem Dorf Mehuin

widersetzten sich dem Bau eines Ab-

wasserrohres einerZellulosefabrik,und

verteidigen ihre subsistenzorientierte

Lebensweise. Studentlnnen protestieren

gegen die weitere Kiirzungen in der

Bildungspolitik. Und bei den Parla-

mentswahlen im Dezember letzten Jah—

res, Verweigerten sich mehr als 40% der

theoretisch wahlberechtigten Chilen-
~ Innen dem aus der Diktatur gewach-

senen,politischen System. 1,5 Millionen

Jugendliche lieBen sich erst gar nicht in

die Wahlregister eintragen. Wfihrend

die Wahlberechtigten dadurch ihre Ab-

lehnung zeigten, daB sie trotz Wahl-

pflicht ungiiltig bzw. iiberhaupt nicht

wfihlten.

Diese Widerstfindigkeiten kfinnen

jedoch nicht dan'jber hinwegtfiuschen,
daB Chile meilenweit von einer ge-

sellschaftlichen Mobilisierung wie in

der Allende—Zeit entfemt ist. Anderer-

seits wird aberauch deutlich, daB es den

einen Widerstand im Sinne des Klas-

senkampfes - der die verschiedensten

Konfliktzonen alsNebenwiderspriiche,
unter der Herrschaft des Hauptwider—

spruches des Klassenantagonismus
deutet - nicht mehr gibt....

Damitesaber angesichts des globalen
Kapitalismus zu einer grfiBeren Kraft-

probe kommt, mfissen sich die vielfal-

tigen Widersténdigkeiten und indivi-

dualisierten Wfinsche nach Verénde-

rung auch weltweit austauschen, Dif-

ferenzen undGemeinsamkeiten thema-

tisieren sowie Wege ffir konlcrete Uto-

pien erfiffnen.
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UKO schu

Heiko MdWe

eit 1977 existiert der Bundes-

kangre/J’ entwicklungspolilischer
Aktionsgruppen, kurzBUK0, als

Zusammenschluf)’ van Drz'ttweltini-

tiativen,Lc'inder- undSolidaritc'itskomi-

tees, Aktionsgruppen, Weltliiden und

anderen Organisationen. DasJahr1998

brachtefz'ir den BUKO zwei Neuerun-

gen:Erstmalsfanddernam'ensgebende
jiihrliche Kongrefl nicht statt, dennoch

gab es ein Ende der seit Jahren andau—

ernden und partiell die Kongresse
lt‘z‘hmende Strukturdebatte. Derm: Auf
einem BUKO—Ratschlag Anfang Mai

beschlofi der BUKO neben neuen Ar-

beitsschwerpunkten auch ein neues 0r-

ganisationsmodell. Nachfolgend d0ku~
mentieren wir mit einem leicht gekiir-
zten una' verdnderten Auszug aus dem
lezzten BUKO Rundbrief den Weg des
BUKOs aus seiner Krise.

Mit neuen inhaltlichen Schwerpunkten
und einer handlungsorientierten Or-

ganisationsstruklur geht der Bundes-

kongreB enlwicklungspolitischer Ak-

tionsgruppen (BUKO) nach Jahren der
Flame wieder auf Kurs. Auf dem 1.
bundesweiten Ratschlag der BUKO~

Milgliedsgruppen wurden mit der

Bildung themadscher Koordinierungs—
kreise sowie eines Sprecherlnnenrates

Instrumente geschaffen, die es in Zu-

kunft ermfiglichen sollen, politische

Entscheidungen im Einvernehmen mil

den Mitgliedsgruppen zfigig zu fassen

und zu verdffentlichen.

Die Krise der Intemationalismusbe—

wegung hatte dem bundeswenen Netz-

werk, dem zurZeit rund 180 Milglieds-
organisationen angehbren, zu schaffen

gemacht. Der BUKO drohte seine

Handlungsfahigkeit zu verlieren, da es

seit 1995 nicht mehr gelungen war,

geniigend Mitgliedsgruppen fiir die

Besetzung des hfiufig fiberlasteten Ko—

ordinierungsausschusses (KA) zu fin-

den, der den Verband zwisehen den

jéihrlich stattfindenden Bundeskon-

gressen politisch repréisenderte. Um die

Leerstelle zu fifllen, wurde im Herbst

1997 ein UmerukLurierungsprozeB
eingeleitet, dessen ersLes Results: die

Sehaffung des “Ratse‘niags” als neuer

Entscheidungsinstanz war. Diese

Vollversammlung der Mixgiiedsorga-
nisationen wirdein-bis zweimaljfihrlich
zusammentreten. Aufgaben des Ral-

schlags sind es, grundlegende BUKO-

Positionen zu diskuderen, politische
Mandate an Themenschwerpunkte zu

vergeben und zu diskutieren, den Aus—

tausch unter den verschiedenen BUKO-

Strukturen und Mitgliedsgruppen zu

ermdglichen, die Kongrerorberei—
tungsgruppe zu wéhlen, das Thoma fiir

den n‘achsten .KongreB festzulegen,
sofem das beim vorhergehendcn nichl

beschiossen worden ist, und fiber

BUKO—Strukturen zu entseheiden.

ZieldeserstenRatsehlags,dcr Anfang
vom 30. April bis 3. Mai 1998 in Dds—

seldorf tagte, war nicht wcnigcr, als die

Strukturreform wenigstens zu einem

vorlfiufigen AbschluB zu bringen. Da

organisatorisehe SLmkturen aber in or—

sler Linie Ausdruck der innercn Ver-

fassung einer Bewegung sind, stand im

Mittelpunkt der Debaue cine Biianz

intemationalistischer Arbeil und die

Positionierung des BUKO in Hinbliek
auf zukiinftige Politikfelder.

Alles neu macht das MAE:

Welthcmdei im Grof‘wen

Aktuellen AnlaB, das internationa-

listische Selbstversliindnis zu reflek-

tieren,botclasMulu’lateraleAbkommen
fiber Investitionen (MAI). Refercnlen

von den Organisationen ”Wehwirt-



schaft, Okologie und Entwicklung

(WEED)“ und ,,Play Fair Europe“

(Aachen), lethere als Vertreter des

Peoples Global Action Networks

(PGA), entwickelten ihre Kritik am

MAI, stellten aber auch ihre unter-

schiedlichen Handlungsansiitze _vor.
WEED ist zwar nicht grundséitzlich
gegen ein intemationales Investitions—

abkommen, héilt aber den vorliegenden
Entwurf fiir nicht verbesserungsfiihig.
Hier wiirden Rechte fur Unternehmen

und Pflichten fiir Staaten festgelegt,
Was in einem ftir WEED vorstellbaxen

Entwurf andersherum sein miifite. Eine

Debatte um Sozial— und Umweltstan-

dards innerhalb des MAI sei unsinnig,
da es fur die Einhaltung dieser Stand!

ards keineKontrollmoglichkeiten gebe.
Offentlichkeitsarbeit und gewaltfreie

Aktionen stehen im Zentrum der

Aktivitéiten des Peoples Global Action

Networks, das sich klar vo‘n lobbyist-
lschen Politikansfitzen abgrenzt. Wéih-

rend die originellen und teils spektaku—
laren Aktionen des PGA viel Interesse

fffllden, entzfindete sich in der Diskus-

Slonsrunde Kritik an der Darstellung
des MAI, die einigen Teilnehmerlnnen
Z“ Plakativ erschien. Eine verkijrzte

Kapitalismuskritik,diezudemsehrstark
personalisiert, konnte rechten Kreisen

"I die Héinde spielen. So unterschiedlich

d_lePolitikans'2ltze von WEED und PGA

smd, so weisen beidedoch gemeinsame

thwéchen im wenigreflektierten Ver~

hatltnis zum Nationalstaat auf. Den

lerlweise positiven Bezug auf den star—

kcfl Slaat konnen wir nicht teilen. Die

beiden PGA—Vertreter betonten, daB

PGA als Basisnetzwerk die Forderung
lOkaler Okonomien und Selbstbestim-

mungsprozesse betreibe. Eine Beteili-

gUng des BUKO am PGA wfirden sie

36hr begriiBen. Ob es soweit kommt

W1rd,istnoch unklar. Sicheristdagegen,
daB es innerhalb des BUKO eine Ver~

n6tzung geben wird, die sich mit dem

MAI und verwandten Themen beschfif-

tIgt. Vertreter vom Lateinamerika Ko-

mllCC Niimberg und vom Allerwelts—

halfs Koln werden gemeinsam mit

Weltercn Mitgliedsgruppen den neuen

Arbeltsschwerpunkt “Weltwirtschaft”
an die Beine stellen (1).

und im Kleinen

“Ye.m°‘26n wollen sich auch einige Ak-

Vlsflnnen aus dem altemativen Handel,

die sich in ihrer Arbeitsgruppe-unzu-
frieden mit einigen Tendenzen im “Fair

Trade” Bereich zeigten. Sie kritisierten

die mit der zunehmenden Professio—

nalisierung einher, gehende Entpo-

litisierung der Arbeit. Grundlegende
Konsumkritik babe in der markt-

orientierten Szene keinen Platz mehr.

Der neue Arbeitsschwerpunkt “Alter-

nativer Handel” (2) will auBerdem

diskutieren,rwie sich die faktische Be-

schréinkung auf den Import von

“Kolonialwaren” auswirkt. Tréigt der

faire Handel damit zur Zementierung
kolonialer Handelsstrukturen bei?

Das Verhéltnis von Professionalisie-

rung undPolitikverstfindnispréigte auch

die Debatte der Arbeitsgruppe “Kam-

pagnenarbeit und Lobbypolitik". Mit

der Zielsetzung, Fehler im System zu

beheben, wfirden Lobbyansfitze das

System als reformwiirdig, aberr eben

nicht als falsch anerkennen. Im Gegen-

satz zu andererpolitischerArbeiterhebe

der Lobbyismus nicht den Anspruch,

Machtverhéiltnisse zu verdndern oder

eine Gegenmacht von unten aufznbau-

en. Dennoch sei es vorstellbar, Lobby-

arbeitals Teil einerbreiteren politischen

Offentlichkeitsarbeit 'zu sehen, wobei

sie den Zweck habe, durch ihre Erfolge

motivierendffirProzessederAneignung
von Macht zu wirken. Was in der MAI—

Debatte bereits anklang, wurde hier

deutlich: Trotz aller Vorbehalte gehort

die Lobbypolitik mittlerweile zum fe-

sten Bestandteil der Arbeit vieler Mit-

gliedsgruppenundBUKO-Kampagnen.
Da die Debatte noch la'ngst nicht er-

schopft ist, wurde entschieden, sic in

Form eines Seminars (Seminar ,,Lob—

byarbeit und Dritte Welt Bewegung“,

Bonn, 30. Oktober bis 1. November

1998) fortzufijhren.

Eine dritte Arbeitsgruppe traf sich

zum Thema “Landersolidaritéit zwi—

schen der Untersttitzung von Befrei-

ungsbewegungen und Projektepolitik”.

Hier miihten sich vor allem Vertreter-

Innen von Ifinderorientierten Solidari-

téitsgruppen um ein neue’s Selbstver-

standnis. Mit der Krise der Befreiungs-

bewegungen Anfang der 90er Jahre ge-

riet auch die Lateinamerika-Solibewe—

gung in die Krise. Der Traum vom
Aufbau einer sozialistischen Gesell-
schaft durch den Sieg der Befreiungs-

bewegungen wurde ausgetr'aumt. Da

das ein Problem aller Lateinamerika-

Lander-Solidaritiitsgruppen ist, erstand

die Idee, ein gemeinsames Seminar zur

Landfrage zu veranstalten, da dieses

Thema fiir alle zentral ist und sich ein

neues Selbstverstfindnis dariiber even-

tuell finden lfiBt (Strategieseminar zur

Landfrage in Mittelamerika,Wuppertal,
4. bis 6. Dezember-v1998).

Mitgliedsgruppen
oktivieren

Mit der Neubildung der Arbeits-

schwerpunkte “Alternativer Handel”

und “Weltwirtschaft” wird einem zen—

tralen Element der BUKO-Struktur-

reform bereits Rechnung getragen. Das

politische Mandat soll dezentralisiert

und kijnftig an thematische Schwer-

punkte vergeben werden, von denen

sechs bereits seit langerem bestehen:

Agrarpolitjk, Antirassismus, Kurdistan,

Nachhaltigkeit, Pharma/Gesundheits-

politik, Rfistungsexporte. Die beiden

neuen Arbeitsschwerpunkte wollen of-

fene Diskussionsforen sein, aber auch

die Aktivitéiten des BUKO zu Themen

wie dem MAI oder hinsichtlich der

1999 in Koln geplanten Gipfeltreffen
der EU und der G8 vorbereiten. Die

Themenschwerpunkte besitzen fiir ihr
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‘

Das Recht auf Faulheit

80 5., Broschur, 10,- DM/sfr
lSBNz 3-931786~03~X

Postfach 1‘: 59, 71117 Grafenatr
7

Tel: (070 33) 442 73

Fax (070 33) 452 64



jeweiliges Thema das politische
Mandat. BUKO-Kampagnen und -A_r-

beitsschwerpunktesind Bestandteileder

Themenschwerpunkte, die fiir weitere

Gruppen und Personen offen sind.

Da bei weitem nicht alle ffir den

BUKOrelevan ten Themen durch eigene

Arbeitsschwerpunkte‘abzudecken sind,
beschloB der Ratschlag die Bildung
eines neuen Gremiums, das die Beteili-

gun'g der Mitgliedsgruppen in politi-
schen Fragen fordern soll. Ein fiinfkop—
figer, fiir ein Jahr gewahlter Sprecher-
lnnenrat kann zukiinftig Stellungnahj
men auf Basis der Positionen von Mit-

gliedsgruppen verabschieden -- aller-

dings nur zu Themen, die nicht durch

einen der Arbeitsschwerpunkte abge-
deckt sind. Dies soll es dem BUKO

ermoglichen, schnell undkompetentauf
aktuelle Anfragen zu reagieren. Wie

alle BUKO-Strukturen, ist aueh der

SprecherInnenrat dem Ratschlag ge-

geniiberrechenschaftspflichtig.Zudem
soll er die Geschaftsstelle auf Anfrage
beraten. Er Lrifft sich zuséitzlich zu

KongreB und Ratschlag zweimal im

Jahr und ofter -'je nach Bedarf.

Der Bildung des Sprecherlnnenrates
vorausgegangen war eine intensive

Diskussion fiber das Selbstverstandnis

und die politische Positionierung des

BUKOs innerhalb der entwicklungs-
politischen und Intemationalismus-

bewegung. Grundlage fiir diese Dis;

kussion' bildeten die beiden Referate

,,Der BUKO in der Neuen Unfiber-

sichtlichkeit“ und‘,,Perspektiven der

Internationalismus-Bewegung und

Krise des BUKOS“, die in der BUKO-

Zeitschrift alaska abgedruckt sind (3).

Soziale Bewegungen im

Zentrum

Bei allen strukturellen Veranderungen
bleibtdoch derjéihrlicheBundeskongreB
das zentrale offentliche Ereignis. Uber
das Spektrum der Mitgliedsgruppen
hinaus hat sich der KongreB in den

vergangenen Jahren zum politischen
Diskussionsforum der auBerparlamen~
tarischen Linken und der sozialen Bewe—

gungen entwickelt. Der kommende
BUKO 22 wird sich vom 13. bis 16.

Mai 1999 in Hannover kritisch mit der
geplanten Expo 2000 auseinanderset-
zen. -

Neue inhaltliche Akzente will der

BUKO mit einem langerfi'istigen Ak-

tions— und Veranstaltungsprogramm
setzen, in dessen MittelpunktderKampf
ffirsozialeMenschenrechteim Zeitalter
der Globalisierung steht. Nach dem

Motto “BUKO on the road” werden

lokale Veranstaltungen mit BUKO—

Mitgliengruppen in verschiedenen

Teilen der Republik geplant.
In einem Punkt bleibt der BUKO

bewuBt unmodern: Den Schwenk zu

einer altemativen Politikberatung, die
'

“Befreiung” und “Basisbewegung”
durch “Nachhaltige Entwicklung” und

“Zivilgesellschaft” ersetzt, ohne Herr-

schafts— und Ausbeutungsstrukturen
anzugreifen, will der BUKO auch wei-

terhin nicht vollziehen. Zentraler poli—
tischer Bezugspunkt bleiben die

Handlungsperspektiven der sozialen

Bewegungen gegen Rassismus, Pa~

triarchat und Neoliberalismus und fiir
ein gleichbercchtigtes Existenzrecht.

Weitere Beschliisse des BUKO?

Ratschlags:

DieFORDERMlTGLIEDSCHAFI‘im
BUKO fiir Einzelpersonen ist ab sofort

moglich (Jahresbeitrag 70,—DM). Die

Einzelmitglieder konnen zum er-

mafiigten Beitrag an Kongressen und

Seminaren teilnehmen. Die Geschiifts—

stelle wird mit der Werbung um For-

dermitglieder beauflragt. Die Vorbe—

reitungsgruppe des nachsten Rat—

schlages erarbeitet einen Vorschlag fiir

die Regelung beziiglich des Slimm-

rechts fijr Einzelmitglicder, fiber den

aufdem nachsten Ratschlag abgestimmt
werden soll. Dieser BUKO Ratschlag
findetvom 20. - 22. November 1998 in

Dortmund statt und wird sich den The—

men ,Nachhaltige Entwicklung und

Agenda 21“ widmen.

Fiir 1999 wurden die folgenden Se—

minare geplant (vorbehaltlich ihrer Fi-

nanzierbarkeit) besehlossen: 10 Jahre.

nach dem Fall der Mauer - Gemeinsam<

keiten undUnterschiede dos lntematio-

nalismus in den alten und neueannn—

deslandem; Das G87Tre£fen 1999 in

Koln im Kontext der weltwirtschaft-

lichen Entwicklung; Migration und

,,Kein Mensch ist illegal“; Was tun mit

der“radikaldemokratischen Anregung”
aus Chiapas? Globalisierung und soziale

Rechte; Fairer Handel imTourismus.

Weitere Informationen zu den vorge-

nannten Terminen wie zur Einzelmz't-

gliedschaft sind bei der BUKO Ge-

schc'zftsstelle (Ncrnslweg 32-34, 22 765

Hamburg, Tel 040 - 39 31 56, Fax 040
- 390 75 20, e-mail: buk0@Cl‘
hh.cl.sub.de) erhc‘iltlich.

(l) Wer Interesse an eincr Mitarbeit im

Arbeitsschwerpunkt “Weltwirlschaft”

hat, melde sich bitte bei RalfBergcr im

Allerweltshaus Koln; Komcrstr. 77-79,

50823 Kfiln, Tel 0221 - 5103002.

(2) Kontaktadressen fiir den Arbeits-

schwerpunkt ,,Altemativer Handel”
sind: Andreas Riekeberg, HauptstraBC
16. 38471 Riihen. Tel/Fax 05367 -1843

(ab 21 Uhr) und Martin Kliipsch C/O

Weltladen Bonn, MaxstraBe 36, 53111

Bonn, Tel/Fax 0228 - 697052.

(3) Alaska. Zeitschrift ffir Internationalis-

mus, Heft 220 ,,Nene Wehmiinnlich—

keiten: Globalisierung 2115 (RC-)

Maskulinisierung“. Juni 1998, Prcis 8

DM. Bezug: Redaktion alaskn, Bern—

hardstraBe 12. 28203 Bremen, Tel/Fax
0421 - 72034.

Foto: S. Orge/version



'nchner Stadt-Blans und des Frankfurter

ierteljahrhundert alt, und so wird 1998

heme.

htigstes Thema, war der melancho-

‘augenzwinkemden Titel «

atisch éunterdriickta», sondem: u

m’ban )den Versuc

; «ismgigen,
urden soziaie

gm limerblim



C “emailing
werl wie (ler «querulaiorische» Strcil

ines Sogenanmen unpoliu’schen Knak-‘

is, also eines Gefangencn, cler irgend—.
Ias - am Ende gar «Unpolitisches»
usgefressen haue und j'etzt den Luxus

,,

eines Besuchs seiner-Brieflreundin ehne,
] Trennseheibe oder Wachpersonal ein-

:

lagte. Hatten die Griinder und Grun—

erinnen der Gegenoffemlichkeit von

973 besuitten, daB derMarkt wirksam

SI, und daB die Gehime nicht von einer

Laatsmacht ferngelenkt werden? Hat-

en sie sich grundsatzlich anders ver—

halten, wenn es das heutige «liber—

ngebot» an Information und Kommu—

nikation gegeben hatte’? Dagegen sprielht
beim ID der biographische Augen-
schein: Eniko Balla, die ebenso wie

Gabor AlLarjay aus Ungam kam und die

Panzer von 1956 erlebt bane, saB, so

ngenommen werden kann, keinem

deologischen linken Wahnsystem auf;
. auch beim Dritten im Bunde, Walter

'

Spruck, sprach gerade die listig-sub-
'

versive Formel vom «Unterbliebenen»

fur ein genaues Urteil. Ganz sicher gab
es mehr Unterdriickung als heute, wir

brauchen nur an den Herbst 1977 und

a1 1e Paragraphen zu erinnem,die immer

noch (radikal ist das bekannteste Bei-

spiel, aber auch viele kurdische Publi-
'

‘

kalionen ko'nnen ein Lied davon singen)
solche Veroffentlicheungen kriminali-i

sieren, die angeblich gewalnatige Ver-

einigungen fordem. Aber so sehr die
"

Gegenoffentliehkeit das wahmahm und

bekampfte: sie definierte sich nicht

nsgesamt paranoide als eine Aktivitat,
ie sich in diktarorischen, autorilaren,

gar totalitaren Zusammenhangen wahn-

Ie, auch nicht in felischisierter KulIur-‘

kritik einen gespenstischen Kokon uni-

versaler Verblendung aufbrechen zu:

miissen meinle und sich dadurch den
‘

Nimbus des heroischen' Widerstands

einem Gefangnis, etwas in Gang zu
‘

setzen und zu verandem. Einem Marlkt

allerdings, der durch Konzemrations-

bewegungen, die Anti-Springer-, Anili-

v BILD-Kampagne hatte das 1968 deut-

lieh ausgedriickt, existentiell bedroht I

ist. Heine, im Zeichen des Uberilusses,
verhalt sich das nebenbei genauso: oft

sprieBcnja die vielen kleinen Gew’achse

hauptsachlich deshalb aus dem Boden,
.

weil nebenan Wiiste dorrt Oder schnur—

gerade Plantagen gezogen werden — es

reicht 1a nichl, Titel zu zahlen, sondem

die erdriickenden oderwinzigen Reich-

weiten machen Medien-Machtaus. Sind
Kirch &Kohl&Bertelsmann&Clement
noch relativ harmlos, dann zeigt’ein

Rockblick aufBerlusconis Ara als peli—

Italien, daB daraus blitzschnell lebens-

gefahrliche Konstellationen werden

konnen. Aufderanderen Seite istdieser

Markt durch entschlossene Initiativen

oder Bewegungen,Einzelne Oder Grup-
pen, Denkprozesse oder Diskurse ent-

schieden beeinfluBbar. Denn troll aller

Dummheii, die Alf Mayer von der Me-
'

diemReflexions-Zeitschrift medium

(die evangelische Kirche hat sie leider

eingehen lassen) konsIaLierte, ist Jour-

nalismus ganz ohne intellektuelle Ta-

Ligkeit noch nicht die Regel; hier hinki

der Vergleich mit dem Markt fiir die

(generell weit sympathischeren) Jog!
hurts. DieserMarktistauBerdem auBerst

sensibel fiirRahmenbedingungen: W is-

senschaft zahlt dazu, das ID-Griin-

dungstrio hane sich nicht zufallig in

einem Seminar bei Dieter Prokop in der

Frankfurter Universitiit kennengelemt,
wo neben Theodor W. Adorno und

Walter Benjamin, J iirgen Habermas

SLrukIurwandel der Offemlichkeit von

1961 eineRolle spielte. Kunst,LiIeratur,
Musik zahlen zu diesen intellekluellen

Rahmenbedingungen, und selbstver-
‘V

standlich polilische Organisationen
‘

aufrficktgn.Baldgabdicmz_BclegSChafl
‘

ihrerseiis die herablassenden Vergleicheebenso wie die sozialen Bewegungen
und BUrgerInnen—Initiativen, die sich

'etzt mehr und mehr Nichtregierungs-
'

organisationen nennen lassein (ein bis-

schen verschroben,denn richIig besehen

miiBIen die Regierungen erst mal als

legitimalionsbedurfiige «Nichtgesell-
schaftsorganisationen» firmieren und

sich fragen iassen, was sie der Gesell-

sehaft und den Bfirgerlnnen als Service
7

bringen, und nicht die NROs sich an

aufsetzte. Sie baute gerade auf die
‘

Moglichkeit, in einem Mlarkt, nicht in ,

~

den Regierungen messen lassen). Hier

wie so oft ist der Mark: ein niitzlicher

.

Begriff zur‘ Betonung demokratischer

Massenlegiiimitat gegen arroganres
kulturelles EliLedenken wie auch gegen
stansallmacht-fixierte Paranoia. Aber
damit hOrI es auch auf: polilischer und

publizistischer Wille kann den Markt

milformen ist ihm nicht ohnmachtig
ausgeliefert

Zwei Probleme sind heute aufféillig,
‘

gerade wenn vom Marki der Medien
die Rede ist: das Generationsproblem
der - im weitesen Sinne - «Aehtund-

eehzrger» gegenuber den heuie <<naeh'- ,

Wachsenden» Aktiven, und die geiadezu' ,

-

nglaublich straflich nichtgefiih rte Wer:

U. bungsdiskussion.
Die Griinderlnnen—R—iege der klas-

. sischen Altemarivmedienin den sieb—
“

ziger Jahren wie ID, Blair, Kolner

Stadtrevue, Hamburger Rundschau,

Radio Dreyeckland, Courage, Emma,

ChlieBIichdie tageszeitung, waren zwar
>

nicht in dem MaB als Generation mit

dem Nimbus der «Jugendrevolre» defi-

niert wie die Achtundseehziger der

groBenDemonsIraLionen,Teach-insund
def <<Szenenentstehung in den GroB-

'

stadten: die 70er Jahre hatten ja'etwas
von Untemehmensgriindungsgeist, und

das Wort von den «neuen Geschiifis-

v fiihrern» machte als Dominanz-Vorwurf
I, die Runde. Alteingel‘arble Linke Wic

Hermann L. Gremliza von konchl, fiir

:den das; Wiener publizislisch-litera-
'risehe Allroundtalenr Karl Kraus mil

seiner Fackel einziger MaBstab war,
'1

. maehte die taz als «Volontariat der Na—

‘ tion» — fiir andere hieB das: Klippschule
derselben - herunier. Das waren An-

spielungen aufdie schnellen und zahl-

reichen Durchmarsche von blitzsehnell

eingestiegenen JournalisLInnen, die

ansehiieBend zu hoheren Ehren der

ZEIT, des SPIEGEL, des Deulschland-

funks Oder des Senders Freies Berlin.
‘

,

vielleicht auch der Vogue fiir Manner

nach «unten» weiter, im Sinne des Stol-

zes auf die eigene vergleichsweise Pro-

fessionalitat; einige von den jenigen
Stadiillusirierten, die nach der groBan-
gelegten Ubernahme- und Zerstorungs-

Attacke des Prinz noch iiberleblenv .

fiihlten sich ahnlich. Heute gibl es b01 v

den «ZWiSChen-Elablierlcn», wie cine

Venreterin von Radio Dreyeckland di

taz einmaletik‘euieric kaumein Gespii
fiir die Logik und Nolwendigkeit dCS

Generarionswechsels.Was an - ROI“ 5

Wunder; alle Mal worlradikaleren- Pub
i"

likationen sozusagen nchwaehst, WI“

500/
AUSVERKAUF'”

GErmafligung auI alle Aulkleher
"

(.,gagen den Strum“ von ,gAnarchIe“
his .,Zukunit“). 115 Versehied Motive.

Prospekt bei P13.0. Peter Rose
,

Herzogstrafle73 80796 finchen
Wiir drucke‘n undenleerle‘n auch
nach EurenVnrlagen Iind IdeeIL

Telefon089/30812 53‘
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Wavmamwar
Das Konzept d2: ”Inneren Sicherheit?

.-

Von der historischen Herleitung fiber dle

Umstrukturierung der Innenstédte, Rolle

der Antifa-Bewegumg, Schengener Abkommen

und Gen-Datei.

Bgoschfire der AAIBO

12 Seiten stark

Einzelpreis: DM 5.—

WP: on 3,50

Broschiire

Lieferbar ab Juli ‘98 fiber:

Antifa Bonn/Rhein—Sieg
c/a Buchladen Le Sabat

Elaite Strafle 16

M

Aufkleber ,,gegen den Strom"

von ,.Anarchie“ bis ,,Zukunft“.
115 versch. Motive Prospekt bei

P.R.0. Peter Rose.

: Herzogstr. 78/1V. 80796 Manchen.
"

‘Wtr drunken und entwerfen auch

1

match Euren Vorlagen + Ideen,

T.089/3081235 Fax 089/3081854

Die Monatszeimng fiir Selhstorganisation

W Von der Nachbaischaftshil-
fe zum Tauschring- Idee und Praxis - The—

sen und Denkanstiisse FELDBESETZUNG

gegen erneute Freilandversuche der Firma

AgFEvo mit genmanipulierten Pflanzen
.

ANTIPSYCHATRIIE Berliner Weglaufhaus
‘

Villa Stockle als Alternative zur Drehtiirpsy-

Chatrie, ZwangsmaISnahmen, Psychophar—
maka In

iiber 60 Stadten bietet die Sekte >>Universel-
les Leben« unter dem Label »Gut zum be—

b8n<< ihre 6kol. angebauten Produkte an

Ein Schnupperabo (3 Monate frei Haus

. ohne Verliingerung) Hit 10 DM nur gegen
Vorkasse (Schein/BriefmarkenN—Scheck).
BUNTE setrem 97/98 Das einzige Adrevaer—

zeichnis der Alternativen Bewegungen. Mit :

Ca. 12000 Anschriften aus der BRD, CH, A

& internationale Kontaktanschriften. jetzt
‘

mit—im In-

nenteil. 1033 Zeitschriften mil zahlreichen

Beschreibungen, Video— & Filmgruppen so—

Wie Freie Radios. 262 Seiten (DIN A3) fiir

50 DM zzgl. 4 DM Versandkosten, ISBN

392400850443. Bestellungen fiber:

CONTRASTE e.v., Postfach 10 45 20, 69035
'

Hielberg, Tel. (0 62 21) 162467
w

_ W.

nicht begriiBt mtt emem «W16 W11" da-

mals — nur heute». Sondern die interims

und Bahamas und hibiskus/diskus und

Radio F.R.E.I. und Jungle Worlds wer-

den oft mit derleichtarroganten Skepsis

einer Generation beurteilt, die hegemo-

niale Ansprijche erhebt, die keine Kon-

tinuitiit des Wandels sieht - und jeden’

falls keinen Wandel, der ihr Abtreten

einschlieBt. Einrichtungen zur kon-

inuierlichen Weitergabe von Kenni—

issen, Erfahrungen, Fertigkeiten gib

s nicht, werden kaum erwogen; (135

J «Learning by doing» setzt in der Rege

~ immer voraus, daB die Neuen sich mi
‘

der vorgefundenen «Bem’ebsfamiliw

; arrangieren, besser: identifizieren. Ei
_ «Gemeinsehaftswerk der alternative

Publizistik» (der Name ware dem «Ge

und weiiere Infrastruktur-Dienste ge

nutzt haben) steht nichteinmal auf‘dem

Weitergehend last sich auch fragen
’

Ware es vieIIeieht mal an der Zeit, die

sem Sand‘kasten- oder Durchlaufer

hitzer—Status der altemativen Medic

als Ubnngsfeld fiir dieEtablierten nich

nur hinterherzuiamentieren, sondern, .

immerhin nach Jahrzehnten, (lurch

-’ «Netzwerk» Rechnung zu Hagen? So.

‘3'
daB zwischen denjenigen, die separa

1 Gegenfiffentlichkeit von unterschied .

~ licher Radikalit‘atder politischen Kriti

"

aufrechterhalten, und denen, die in era

9
biierten Redaktionen sitzen, ein konu

nuierlieherAustausch ablau ft? Daskan
‘

heikel sein. Vielleicht weniger an de

propagandistisch sichtbaren SteIIe

wenn jemand von der Redaktion ARD

aktuell, der enter anderem die Tage

. j
V’

schau obliegt, miteiner vom Kurdistan

2‘
V

‘ Info zusammensitzt, die ihn des Rassi

"

mus wegen Fahndungsfotos von Asy

bewerbern bezichtigt. Eventuell eher

zwei Stunden 'spéiter, wenn mit Pein-

Iichkeit zutage tritt, daB sich Leute m

=
. Langenunterschieden des Portemon

2*: naies von 1:6 Oder 1:15'schlechtau1;
V

eine gemeinsame Kneipe einigen wer
‘

den. (Die Lektiire der ersten Gehalts . .

abrechnung von tazlerlnnen, die‘be
>

etablierten Verlagen nach der deutseh J
.

deutschen Vereinigung eingekauft wa”

ren,brachteeinigesoicheaugenschwin .

delnmachenden Effekze.) Bei vielen
gerade im linksradikalen Oderanarchis

tischen G "uchen wereiclh i-r

spruch ernten (und hoffentlich Diskus—

sion in Gang setzen), wenn ich ein ge—

neralisiertes «Verrats»-Geheul als un—

zutxeffend, abgeschmackt und selbst-

zerstorerisch bezeichne. Nichts anderes

steht auf der Tagesordnung als daB ‘f-
Leute, die bei irgendwelchen Stadt-

blattern angefangen haben, die sich bei

der taz Tsclremobyl-‘Aufklarungs—Ver-
‘

dienste erworben haben, wodurch der

SPIEGEL auf sie aufmerksam wurde,

und die heute'dessen vieIfach groB'eren »

Recherche—Spielraum nutzen, in einen

kontinuierlichen ProzeB des Gebens und I

Nehmens mit den «separatistischcn»

Offentlichkeits-Aktivisten zu bringen.
-‘

DieseinnereGegenoffentlichkeitin den
.

etabliertenRedaktionen istzahlenmafiig

hundertmal Starker als die separa-

tistische, und auch wenn die radikalere . _

1

Opposition als Innovations-Anregung
a

heruntergehandeltwird,auch wenn eine

Anzahl tatsachlich - Verrat oder nicht -

1‘

bei reaktionaren Positionen gelandet ,

ist: alles konzediert, ist es doch ein

groBes und wichu’gesPotential, und den
4

Kontakt nicht zu stabilisieren, heiBt
‘

einfach kultureil-politische Arbeit ent-

werten, vernichten, verschleudern. In

aller' Offenheit subversive Prozesse i.
'

verstarken - darauf kommt es an.

Uber die AI1-Macht oder Ohn—Macht

der Reklame gibt es das erstaunlichste

Schweigen im weiten Bereich oppo- ‘

sitionellerOffentIichkeit.Einerseitswill 1

sich selbst das aufrechteste Stadt—Blatt
’

wenigstens die Moglichkeit der Wer

befinanzierung offen halten, um da

Uberleben zu siehem, wie es treuherzig

heiBt. Andererseits fehlt es den ent

schieden Werbefreien, etwa den Freien

Radios, an genauen Argumenten, um 3

die schadlichen Einfh’jsse der Werbung
1

auf die publizierten Inhalte nachzu

weisen. Die okonomischen Griinde

wonach die Werbung die Verbrauchs

preise erhoht, wie sie von den Publi

zistik—Professoren Kleinsteuder (Ham

burg) und Pottker (Dortmund) gebets
miihlenhaft vorgetragen werden,1assen

sich von den dynamisch (anstatt nur

statisch) rechnenden Wirtschaftsex-

pertlnnen schnell kippen. Ubrig bIeibt, .

'

dais durch besiimmte Formen dcr Re- :

klame (besonders das bei uns noch

herrschende Verbot vergleichender

Werbung) eine aggressive Verbrau—

cherInnen-Publizistik unterbleibt. Zum
.

Beispiel konnte der gegenwartige Fahr-
'

rad-Boom einePreis/UmweIt/Quali ‘ts—



lenweitentfernte offentlieheDiskussion fiberKonsum und lu‘stvollen

Verzicht, LebensgenuB und -qualitat, Okologie, Okonomie und

Asthetik, kurz: was, unter Reklameherrsch‘aft zum «Lifestyle»
verkommen, das «gute Leben» hatte sein sollen. Statt dessen verstieg
sich selbst die immerhin auf vomehme Werbungs—Distanz (mehr
notgedrungen als aus eigenem Dn've) achtende taz kiirzlich dazu,
ausgerechnet zum Wohle des fiffentlich-rechtlichen Rundfunks! , die

Werbung als Garantie des Demokratischen in der Offenflichkeit hoch
zu preisen. Ohne Werbung verkomme ein Medium zum Elitiiren,
Minderheits-Fixienen! Oh nein, selbst die als dumpf verschriene
Glatzenmehrheithatnoch einen RestBewuBtsein von Qualitatbewahrt;
die erfolgreiche Werbung ffir Werbefreiheit bei Privaten (Pay TV = la

Premiere) beweist es. Aber den Weg zur Qualitat miissen die
Journalistlnnen schon selber finden. ‘

Damit sind wir beim Thema der professionellen Deformation. In
sein’en zu Unrecht unbekannt gebliebenen Bfichem hat der unbekannt

gebliebene AutorGuido Brfierpsycho-analytisch fundiertanzusprechen
versucht: Wenn JoumalistInnen die lebendigen Verhalt—nisse zwischen
Menschen als fertig verpackteRoutineprodukte,alsWaren zu verkaufen
suchen, bestreiten sie eine «nekrophile», am toten Haben statt am

lebendigen Sein orientierte Tatigkeit (Joumalismus als Lebensform.
Miinster: Agenda Verlag, 1994). Ein Mitglied des grc’SBten Kassetten-

Verlags fiir Drit-te—Welt-Musik schilderte vor Jahren, seine Freundin
habe sich verbeten, daB er Joumalisten Zum Essen mitbringe: «Was

du‘ auch erzahlst, wenn es gut war, zficken sie ihr Notizbuch, kreisehen
Geil, das biet ich dem xy-Funk an, no—tieren die Telefonnummer und
essen verziickten Blicks und mit gespitzten Ohren weiter». Keinc
pure, naive Romantik, wenn es 1973 beim ID hieB: «Baut keinen
linken Journalismus auf, sondem laBt die Betroffenen zu Wort
kommen». Auch wenn wir verwahrlostes Betroffenen-Gestammcl
heute (als Falle unterlassenere Hilfeleistung) entschieden hinter uns

gelassen haben und auf journalistischem Beistand zwecks Qualitfit
betsehen - immergeht es um eineBriickenfunktion zwischen lebendigen
Menschen und medialer Offentlichkeit. Brfier zeigt die schlimmsten

Folgenjoumalistischer Deformation an derRecherche-Verweigerung
in der Berichterstattung fiber die rassistischen, fremdenfeindlichen
‘Gewalttaten in Deutschland. Eine analytische Ergiinzung zu den
aktionistischen Vorsehlagen etwa der autonomen a.f.r.i.k.a.-Grupp6
(Medienrandale).

Zun’ick zu dereingangs zitierten Chaos-Diskussion. (S ie hat fibrigenS
wirklich stattgefunden - Juni 1998, in Frankfurt am Main, im linken

Traditions-ClubVoltaire, unter Teilnahme von Emil Carlebach, der
als Gn’inderderFrankfurterRundschau in selbstverwaltetcr Verfassung
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg so viel Lob bekam wie er als
Stalinist verdiente Priigel einstecken muBte.) Aus verschiedensten
Richtungen und Erfahrungen schalte sich clann doch ein Konsens
heraus: Zukunft der Albeit, Terror der (")konomie, Freiheit & Gltick
mit selbstbestimmter Kooperation - an der Losung dieser Problems

scheint man der Gegenfiffentlichkeit und der «verschrankten»
Offentlichkeit (mit dem kritischen Ferment im joumalistischen
Establishment) Losungsbeitrfige zuzutrauen oderjedenfalls zuzumuten.
Das hat mitReflexions- und Recherche-Vennogen, auch mit neuerlicher

Theorie—Anbindung viel zu tun. Die Brfikkenschlage zu den

Unterprivilegierten verstehen sich dabei von selbst. Und die inneren
Kooperationsverhfilmisse der Offentlichkeits-Betriebe odcr -Projekt6
bekommen neue, authentische Bedeutung. Es gibt noch zu tun - fiir die
nachsten {Unfundzwanzig Jahre. Manche alten Kontroversen bleiben
aktuell auszutragen, aber auf zukunftst‘ahigem Niveau, nicht 8.18
Stallgerfiche von vorgestern.

ID/P/ojeka/lfag- RichardHerding

Foto: Ute Moschner/Version
[44] SF .3/98
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and im Getriebe?
‘

Kriegsdienstverweigerung nach dem Ende der Massenheere

mmmm mum

; 3 ilitfirische Rfistung, der
'

kontinuierliche Herr-

‘

schaftsakt der Aneignung
gesellschaftlicherRessourcen und ihrcr

Umformung in Kriegsmittel, besaB und

besitzt stats cine materielle und einc

personalle Seine. Wer Kricge fijhrcn.

kénnen will, braucht effiziente Warfen,

Transport- und Kommunikationssys—
tame, und er braucht zuverléissigc Sol—

daten und Rfistungsproduzenten. Bcidc

Seiten sind nicht voncinander zu chn-

nen; jedem Niveau matcrieller Kricgs—
riistung entsprechen spezifische So—

zialtechnologien zur Rekruticrung und

Zurichtung des “Menschenmalcrials”.

Auch in quantitativer Hinsicht vor-



schiebtsich das Verhaltnis vonPersonal

und Material: .Erzeugte die Industri—

alisierung ‘des militarischen Gewaltpo-
tentials seit-Mitte des letzten Jahr-

hunderts zunachst auch einen gestei-

gerten Bedarf an Menschen, so haben

die Potenzierung der Vemichtungska-

pazitéiten und die parallele Automati-

sierung der Kriegfiihrung inzwischen

Massenheere zumindest unter dem Ge—

sichtspunkt militarischer Effizienz ent-

behrlich werden lassen. In den Jahren

des Ersten Weltkriegs, in der Aufriis-

tungsphase nach 1935 und erst recht
wéihrend des Zweiten Weltkrieges er—

reichte trotz forcierter Ersetzung von

Menschen durch Maschinen auch die

Mobilisierung dér personellen Res-

sourcen ein bis dahin nicht gekan'ntes
AusmaB. Niemals wurden mehr Sol-

daten auf die Schlachtfelder geworfen,
niemals w'urden auf ihnen mehr getotet
als zwischen 1939 und 1945. Erst die

Entwicklung der “totalen Waffe” und

ihr Einsatz in Hiroshima und Nagasaki
machten einen totalen Kfieg ohne totale

Mobilmachung der Gesellschaft mog-
lich. Ein Minimum an Personal reicht

aus, um ein Maximum an totender Ge-

walt zu erzeugen und gauze" Gesella
schaften, wenn nicht die mensehli‘che

Gattunginsgesamtauszuloschen.Na‘ch~
dem dieFeldziigejahrtausendelang von

bewaffneten Mannem gefiihrt wurden

und danach ffir ein halbes Jahrhundett
bemannteWaffen das Kriegsgeschehen
dominierten, ist jetzt die Epoche der

unbemannten, vermeintlich “intelli-

genten” Waffen angebrochen. Ange-
sichts von Overkill-Kapazitaten und

Echtzeit—Technologien erscheint die

Gestalt des Soldaten antiquiert - ein

'Spezialfall jener Antiquiertheit des

Menschen, dieGiintherAnders in seiner

Anthropologie des Atomzeitalters di-

agnostizien hat.

wahrenddieEntwicklungderKiiegs-
technik zu immer grijeren Geschwin-

digkeitseffekten fiihrt, wirkte Antimi-

litarismus, wenn er praktisch wurde,
stets als Bremse, als Unterbrechung der

Militarmaschine. Davon zeugen Me-

taphem wie die vom “Sand im Ge-

triebe”, davon zeugt auch das Symbol
des zerbrochenen Geivehrs, und das

Kampfmittel des Anarchosyndikalis—
mus par excellence, der Generalstreik,
war, um Paul Virilio zu zitieren, “eine

Banikade in der Zeit”. Was Widerstand

gegen Krieg und Militarheute schwierig
macht, laBt sich unter diesem Blick-

winkel auf eine einfache Fennel brin-

gen: reduzierte Brems- und Unter-

brechungsfahigkeitderAntimilitan'sten
bei potenzierter Beschleunigungskraft
des Militars. Die Hoffnung etwa, die

Kriegfiihrungsfahigkeit mittels mas-

senhafter Dienstverweigerung ent-

scheidend schwachen zu kennen, ist an

'der technischen Rationalisierung des

Kriegshandwerks zerstoben, - weshalb
man sich staatlicherseits den Verwei-

gerern gegent‘iber toleranter zeigen
konnte. Umgekehrt hatten die orga-
nisierten Pazifisten - zumindest in

Deutschland - sich erst dann dazu

durehgerungen, zur Kriegsdienstver—
weigerung aufzurufen, statt an die

Staaten zu appellieren, doch bitte ab-

zun‘isten, als diese Waffe bereits stumpf
zu werden drohte. So hatte bereits 1931

der Radikalpazifist Kurt Hiller seinen

fn’edensbewegten Gesinnungsgenossen
vorgehalten: “Jene Sektion des Kn'egs-
gegnertums, die in der Dienstverwei-

gerung das Allheilmittel gegen den

Krieg sieht, humpelt hinter der Ent—

wicklung her - hinter der Entwicklung
der Kriegs—Technik und der politischen
Theorie. Nieder die Wehrpflicht! Es

lebe die Dienstverweigerung! So rufe

ich noch heme. Aber mit dem Kampf
gegen die Wehrpflicht und mit einer

selbstgrandios glfickendenPropaganda
derDienstverweigerungwird ein Krieg,
der einmal ausgebrochen ist, umso we-

niger erschwert Oder gar zum Abbruch

gebracht werden, als, aller Voraussicht

nach,derZukunftskn'eg gerade in seinen

aggressivsten Formen durch technische

Elitetruppen geftihrt wird, die sich aus

Freiwilligen zusammensetzen. Nicht

etwa aus Schein-Freiwilligen, wie es

die ‘Einjahrig-Freiwilligen’ des Zwei-

ten Reiches waren (...), sondem aus

wahrhaft Freiwilligen, namlich Fana-

tikern des Kriegs oder sportlichen En-

thusiasten des Kriegs. Der Appell zur

Dienstverweigerung erreicht die Men-

schen dieses Typus wohl, aber depo-
tenziert Sie nicht. Im Gegenteil: er

fordertihren Protest hexaus und steigert
so ihren kriegerischen Willen.”

Bis 1945 waren Verweigerer ent-



Wederkriminalisiert,pathologisiertoder
als Vaterlandsvenfitergeachtet worden.

Dienstunwillige hatten untertauchen,

das Land verlassen Oder Krankheit vor—

tiiuschen mtissen, um nicht zum Dienst

gezwungen zu werden Oder ffir ihre

Verweigerung harte Strafen bis hin zur

Todesstrafe erleiden zu mfissen. Fiirst-

liche Toleranzedikte, die in derZeitdes

Absolutismus Angehdrige pazifisti-
Scher Glaubensgemeinschaften gegen

eine jahrliche Geldzahlung vom Mili-

téirdienst freigestellt batten, waren im

19Jahrhunde11 abgeschafft, eine Ver-

urteilung religiijs motivierter Kriegs-

dienstverweigerer aber meist dadurch

umgangen worden, daB man diesen die
Mdglichkeit zum waffenlosen Sani—

tfitsdienst eingeréiumt hatte. Wfihrend

des Ersten Weltkriegs waren die mili-

téirischen Behdrden in der Regel davon

ausgegangen, “ein Soldat, der sich

angesichts der Nodage uriseres Vater-

landes aus angeblichen religidsen oder

moralischen Grfinden zur Dienstver-

Weigerung entschliesse und der auf

dieser Weigerung auch noch nach Be-

kanntgabe der schweren seiner warten-

den Stmfe beharre, miisse geisteskrank
sein”.Entsprechend hatte man diekleine

Zahl der Verweigerer den Psychiatem
ZUI Begutachtung fiberstellt, die dann

religiiise Wahnvorstellungen, “ver-

schrobenenFanatismus”oderFixierung
auf eine “fiberwertige Idee” diagnos-
tizierten. In der Zeit des Nationalsozia—
IiSmus schlieBlich fiel Kriegsdienst-

Varwcigerung unterden Straftatbestand

der “Wehrkraftzersetzung” und wurde

mit dem Tode bestraft.

Noch unter dem Eindruck der NS-

Greuel wurde nach 1945 das Recht auf

Kriegsdienstverweigerung in der Ver-

fassung der Bundesrepublik verankert.

Artikel 4,3 des Grundgesetzes be-

stimmt: “Niemand darf gegen sein

Gewissen zum Kriegsdienst mit der

Waffe gezwungen werden.” Von ihrem

Zustandekommen her war die Ent-

scheidung, dem Staat zwar weiterhin

dasRechtzuzubilligen,allernannlichen
Burger zu den Waffen zu rufen, gleich-

zeitig aber eine individualle Ausnah-

meregelung mit staatlicher Gewis-

senspriifung undobligatem zivilen Er-

satzdienst zu schaffen, zweifellos eine

Reaktion auf die terroristische Rekru—

tierungspraxisundtotaleMilitarisierung
vor dem und wahrend dcs Zweilen

Weltkriegs. DaB man das Grundrecht

auf'Kriegsdienstverweigerung im

gleichen Artikel wie die Glaubens-‘und

Gewissensfreiheit und das Recht auf

ungestc’irte Ausfibung der Religion

ansiedelte, deutet darauf hin, dais vor

allem daran gedacht war, cine straf-

rechtliche Verfolgung religidser Min~

derheiten wie der Zeugen Jehovas zu

vermeiden. Entsprechendbemiihte sich

die Regierung Adenauer, als im Zu-

sammenhang mit dem im Juli 1956

verabschiedeten Wehrpflichtgesetz die

rechtliche Regelung der Kriegsdienst-

verweigerung akut wurde, um eine

restriktive Auslegung des Artikels 4,3.

Angesichts der Widerstande gegen die

Remilitarisierung beffirchtete man, ein

erheblicher Teil der dienstpflichtigen

jungen Manner werde von ihrem

Grundrecht Gebrauch machen, und

baute aus diesem Grund zahlreiche

Hfirden auf: Die Anerkennung als

Kriegsdienstverweigerer erfolgte nur

auf schriftlichen Antrag; die Antrag-

steller hatten sich dann einem staatlichen

Priifungsverfanren zu unterziehen, in

dem nur diejenigen Gewissensgriinde

geltend machen konnten, die aus

religidsen oder ethischen Prinzipien

gmndséirzlichjede Beteiligung an einem

Krieg ablehnten. SchlieBlich wurden

die Kriegsdienstverweigerer verpflich—

let, einen zivilen Ersatzdienst abzu-

leisten, bei dem zunachst an Aufgaben

im Luft- und Zivilschutz gedacht war.

Wenn das Ersatzdienstgesetz vom

Januar 1960 auch die Prioritat auf den

“Dienst in ‘Kranken-,. Heil- und

Pflegeanstalten” legte, so blieb es doch

bei einem staatlichem Zwangsdienst,
dessen Einbindung in ein Konzept
militfirisch-zivilerGesamtverteidigung
schon daraus ersichtlich war, daB die

Ersatzdienstpflicht im Verteidigungsfall
unbefristet sein sollt‘e.

Unabhfingig von den Intentionen der

“Verfassungsvater und -m1‘itter” und‘

trotz aller Klagen militarischer Kreise

iiber hohe Verweigeremahlen und zu-

nehmende “Wehr-Verneinung” erwies

sich die Legalisierung der Kriegs-
dienstverweigerung allerdings als

durchaus kompatibel mit den Error—

dernissen zeitgemfiBer Militiirorgani—
sation. In den Verhandlungen des Par-

lamentarischen Rates hatte der spatcre

BundesprasidentTheodorHeuss bereits

darauf hingewiesen, das Problem des

Kamples mit der Waffe und damit auch

das seiner Verweigcrung sei “heute

vdllig obsolet geworden, weil das

Herstellen von Bomben odcr die Arbeit

an Panzerwagen in viel hdherem MaBe

eine Kriegsdienstleistung ist, als wenn

einer mit einer Knarre an der Brijcke

herumsteht”. Die hochtechnisierte

Kriegfijhrung ersetzte menschliche

durch maschinelle Destruktionskraft.

und erlaubte nicht nur, sondern forderte

geradezu den Abschied von perspnal-
intensiver Riistung. Der Staat brauchte

langst nicht mehr alle jungen Manner

als Soldaten, und er branchte im Rahmen

seiner Riistungsanstrengungen junge
Mannerauch an anderer Stelle als in der

Armee. Es crschien daher allcmal op-

portuner, potentielle “Stdrer und Ver-

sager” gar nicht erst in die Kasernen

gelangen zu lassen, als aus ihnen mit

gTOBem disziplinarischem Aufwand und

mdglicherweise erfolglos effiziente

Soldaten machen zu wollen. Die Waf-

fen-, Transport- 11nd Kommunikations-

systeme waren zu empfindlich und

kostspielig, um ihre Bcdienung und

Wartung einem widerwilligen und des-

halb uniuverliissigen Personal zu fiber-

lassen. Das Grundrecht auf Kriegs-
dienstverweigerung fungierte als ein

Filter, dcr diejenigen fernhielt, die in

der Bnndeswehr zum “Sand im Ge—

triebe” hatten werden kdnnen.

Der Vordenker'der «Inneren Fiih-

rung», Wolf Graf von Baudissin for-

mulierte das Kalkiil padagogisch und

hielt es fiirsinnvoller, die militfirischen

Verb'zinde von denjenigen “zu ent-

lasten”, “die offensichtlich fiberhaupt

SF 3/98 [47]



nicht oder nur schwer fijr die Dienst-

leistung 211 motivieren sind”: “Sie stdren

die Entwicklung eines férderlichen

Betriebsklimas und machen vor allem

die Grundforderung nach prinzipieller

Vertrauensvorgabe fragwiirdig. ‘(...)
Vorgesetzte (sind) weder nach Vorbil-

dung noch aus zeitlichen Grfinden in

der Lage, zugleich den ‘Schwierigen’
wie der Ffihrung ihrer Einheit gerecht
zu werden. Miiitéirische Verbiinde sind

keine Schule der Nation. Ihre Ausbil-

dungs-,Erziehungs- undBildungsarbeit
ist allein auf_ die Erffillung der mili—

téirischen Funktion gerichtet.”
Erschien der Verzicht auf Zwangs—

rekrutierung und Kriminalisierung,
sofem sich die Dienstunwilligen an das

gesetzlich vorgegebene Procedere

hie] ten und den staatlichen Prfifem ihren

Gewissenskonflikt glaubhaft machen

konnten, schon aus militéirinterner

Perspektive angezeigt, so entsprach das

Recht zur Kricgsdienstverweigerung
ans Gewissensgrfinden erst recht'den
allgemeinen Integrationsan forderungen
einer funktional differenzierten Gesell-

schaft. Der Artikel 4,3 des Grund-

gesetzes erwies sich als probates Mittel
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sozialer Planting. Er [rug zur funktio-

nalen S tabilisierungderGesam tordnung
bei, indem er ein Aquivalent fiir die

. Ableistung des Wehrdienstesinstallierte

und aufdieseWeisedie Entstehung von

Mfirtyrern und Dissidenten verhinderte.

Deren Verfolgung hfitte die rechtliche

Integration der Gesellschaft mit un-

nfitzen Reibungsverlusten belastet und

zudem erhebliche Kosten verursacht.

Die amtlich geprfiften Kriegsdienst-
verweigerer standen dagegen dem Staat

weiterhin als Zivildienstleistende zur

Verfiigung. Und diese brauchte er im

Zeitalter gesamtgesellschaftlicher Rij-

stung und expandierender Staals-

funktionen nichtwenigerals die Diener

im Waffenrock - als billig'e Arbeitskrfifte

im sozialen Bereich, im “Verteidi-

gungsfall” fiir Hilfsdienste an der Hei—

matfront. Die gewissensentlastende

Alternative Wehr— Oder Zivildienst ge-

wiihrleistete so zugleich eine sinnvolle

Verteilung der Kréfte. Der (auf den

méinnlichen Teil der Bevélkening be-

schréinkte) gesetzlicheZwang zu dienen

blieb bcslehen, abcr an die Stelle der

allernativlosen Netigung zum Militar-

dienst [rat die thigung, zwischen

altemativen Diensten zu wfihlen. “Wil-

de” Verweigerung wurde und wird

weiterhin streng geahndet. Wer nicht

bereit ist, fiberhaupt einen staatlichen

Zwangsdienst zu leisten oder den zu-

stfindigen Organen in der vorgeschrie—
benen Form und mit den von der

Rechtsprechung anerkannten Argu-
menten seine Glaubwiirdigkeit zu de-

monstrieren, hat in der Regel eine Hait-

strafe zu gewfirtigen. Bis 1990 bestand

die Mfiglichkeit, sich durch Uber-

siedlung nach Berlin dem Zugriff der

Bundeswehr und zugleich der Einbe—

rufung zum Zivildienst zu cntziehen.

Dieses von zahlrcjchen Dicnstpflich-
tigen genutzte Schlupfioch - Schiit-

zungen sprechen von rund 50.000

Berlin-Flfichtlingen - wurde allcrdings
mit der Aufhebung des Viermiichte-

status der Stadt im Rahmen der Wie-

dervereinigung geschlossen.
Noah Mitte der sechziger Jahre stell-

ten weniger als ein Prozent der Wehr—

pflichtigen einen Antrag auf Aner-

kennung als Kriegsdienstverwcigerer.
Seit 1968 stieg die Zahl dcr Antréige;

inzwischen ist die Ableistung des Mili-

t5rdienstes“léingstnichtmchrdicRegcl



und die Verweigerung nicht mehr die

Ausnahme.”Etwa ein Drittel derWehr-

Dflichtigen eines Musteru'ngsjahrgangs

Verweigert den Dienst bei der Bundes—
wehr. Die schikanésen .Prtifungs-
verfahren mit ihren inquisitorischen
Befragungen der Antragsteller wurden

Weltgehend abgeschafft. In der Regel
reichteine schriftlicheBegrtindung des

Antrags; lediglich “Spéitverweigerer”,
die sich erstnach ihrer Einberufung, bei

der Bundeswehr oder als Reservisten

ler Kriegsdienstverweigerung ent’

schlicBen, mfissen sich noch einer

Gewissensprfifung unterziehen. Stan-

den in der Anfangszeit kaum Zivil-

dienstplzitze zur Verffigung, so sind die

“Zivis” heute im Sozialsystem der

Bundesrepublik eine festeinkalkulierte

Grime, ohne deren Einsatz insbesondere

die Versorgung alter, kranker und

behindcrter Menschen kaum mehr

gcwéihrleistet werden konnte. Ent-

SPrcchend ihrer Schlu‘sselstellung im

bundesdeutschen Sozialwesen stellen

die freien Wohlfahrtsverbiindeauch die

gréBte Zahl der Zivildienstpliitze. Mit

dcr fiir jcden Krankenhauspatienten,
HCimbewohner oderBezioher von “Es-

SCn auf Riidern” unmittelbar einsieh-

ligen Bedeutung dcs sozialen Engage-
mentsdchivildienstleistcnden hatsich

auch dic gescllschaftliche Wertung der

Kricgsdicnstvcrweigerung gewandelt.
AUS den entweder dos politischen Ra—

dikalismus verdiichtigtcn oder als em—

Dfindsamc Seclen beliicholten “Driicke-

berng”, die noch in den siebzigerJah—
ren viclerorls Anfeindungen ausgesetzt

Waren,sindim offentlichen Bildallseits

anorkannte Sozialhelfer und Kranken-

pflegcr auf Zeit geworden. Der gesell-
SChaftlicheNutzen ihrerTfitigkeit lench—
[Cl hiiufig weit eher ein als jener des

Dicnstes als Soldat.

Die Hoffnung antimilitaristischer

GruPDCn im Umfeld dcr Neuen Linken,

(1le steigende Verweigererzahlen auch

die radikale Opposition in der Bundes—

reDublik stéirken wijrden, hat sich

allcrdings nicht erfiillt. So sympathisch
“fie wirklichkeitsfremd klingt aus der

historischen Distanz von dreiBigJahren
belsDielswcise die Stellungnahme des

Crbandes der Kriegsdienstverweigerer
7“" gcplanten Anti-Bundeswehr—Kam-

Dagne dcs SDS: “Es gilt, den.ethisch-

Dazifistischen Naturschutzpark, den die

HOUSChcndcn den a priori als sektiere-

rlSche Spinner diffamicrten Kriegs—

dienstverweigerem als Alibi ffir ihre

Liberalitét nur allzu gem eingeréiumt

haben, zu sprengen, indem wir die

KriegsdienstverweigerungalsMittelder
massenhaften Politisierung und Akti-

vierung einerpolitischen Entscheidung

auffassen.” In der individuellen poli—
tischen Sozialisation markierte die

Kriegsdienstvenveigerungoftmals zwar

einen wichtigen, aber eben auch einen

nur individuellen Schritt; eine Politi—

sierung der Verweigerung selbst blieb

die Ausnahme. Auch in der Anti-

Nachrfistungsbewegung der frlihen

achtziger Jahre spielten organisierte

Kriegsdienstverweigerer so gut wie

keine Rolle. Wer den Kriegsdienst

verweigerte, wollte selbst kein Soldat

werden, war aber nicht unbedingt ein

prinzipieller Gegner des Militfirs oder

bundesdeutscher Militéirpolitik. DaB

massenhafte Dienstverweigerung ein

probates Mittel sein kennte, um die

Einsatzffihigkeit der Bundeswehr’ zu

schwfichen, mochte auch von den

Verweigerern kaum einer glauben. Die

friedensbewegte Parole “Stell’ dir vor,

es, ist Krieg und keiner geht hin”, die

zahllose Hauswéinde zierte, entsprach

nicht mehr dem technischen Niveau

einerKriegsrfistung,dieimmerweniger
auf die Bereitschaft “hinzugehen” an-

gewiesen war.

Der ProzeB der Individualisierung hat

sich seit den sechzigerJahren zweifellos

verstfirkt, und in der Frage der Kriegs-

dienstverweigerung haben inzwischen

andere Selbststeuerungsmechanismen

dem Gewissen den Rang abgelaufen.

Bei der Wahl zwischen Bundeswehr

und Zivildienst spielen Gewissens-

griinde im herkommlichen Sinne

jedenfallsnurnocheineuntergeordnete
Rolle. Auf religifis oder politisch mo-

tivierte pazifistische Grundtiberzeu-

gungen berufen sich am ehestcn noch

die Totalverweigerer, die sich in keiner

Weise zum Werkzeug staatlicher Riis-

tungsplanungen machen lassen wollen

und deshalb auch die Ableistung des

Zivildienstes ablehnen. Die Mehrzahl

der Wehrpflichtigen entscheidet sich

dagegen nach einem individuellen

Kosten-Nutzen-Kalkiil, bei dem die

erwarteten Vor- und Nachteile fiir die

weitere Lebensplanung, Dienstdauer

und -ort oder Chancen zur beruflichen

Qualifikation im Vordergrund stehen.

NichtwenigerwichtigsinddieWfinsche
und Beffirchtungen, die sich fiir die

Jugendlichen an Bundeswehr oder

Zivildienst heften: Ist fiir die einen die

Aussicht auf kasernierte Zwangsge-
meinschaft, Uniformierung, Gehor-

samspflicht, Waffenausbildung und

Geliindemfirsche ein Graus und Grund

allemal genug, eine Téitigkeit im Kran-

kenhaus oder Altersheim vorzuzichcn,
so liegt fiir andere gerade in den (realen

oder imaginierten) Harten des Mili—

tfirdienstes die Herausforderung, die

diesen als miinnliches Initiationsritual

und willkommene Unterbrcchung des

zivilen Alltags attraktiv erscheinen l‘aBt.

Die Entscheidung korrespondiert zu-

gleich héiufig mit den politischen

Orientierungen der Jugcndlichen: Die

Rechten (aber nicht nur sie) zieht es zu

den Waffen, verkérpert doch die Bun-

deswehr nichtnurein Modellautoritiirer



Vergesellschaftung, sondern erteilt vor

allem auch cine Lizenz zur Anwendung
von Gewalt. Linke Jugendliche (und
natfirlich auch viele, die sich nicht der

einen oder der anderen Seite zuordnen

lassen wollen) meiden dagegen eher

dieses Exekutionsorgan und Kollektiv-

symbol staatlicher Gewalt und dienen

lieber in Zivil. Wenn schlieBlich poli—
tische Ereignisse wie der Golflcrieg die

Verweigererzahlen sprungartig in die

Hone schnellen lassen - 1991 verdop-

pelte sich im Vergleich zum Vorjahr
die Zahl der Antréige auf mehr als

150.000, darunterviele Reservisten und

Soldaten -, so macht das deutlich, in

welchem MaBe die individuelle Wehr-

dienstbereitschaft davon abhéingt, ob

der Jugendliche, der sich zwischen

Militér— und Zivildienst zu entscheiden

hat, ffirchtet, als Soldat zu einem Kriegs-
einsatz abkommandiert zu werden.

Parallel zur gesellschaftlichen Inte-

gration der Kriegsdienstverweigerung
mehrten sich seit den siebziger Jahren

Ffille, in denen radikale Pazifisten und

Antimilitaristen die Einbindung des

Zivildienstes in die staatlichen Konzepte

zivil-militfirischerGesamtverteidigung
kritisierten und daraus die Konsequenz

zogen, auch diesen zu verweigem. “Alle

Wehrpflichtigen, die den Ersatzdienst

leisten bzw. geleistethaben”, heiBtes in
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der Plattform der “Gruppe Kollektiver
Gewaltfreier Widerstand gegen Milita-

rismus”, einem 1976 gegriindeten Zu-

sammenschlquon Totalverweigerem,
“konnen im Kriegsfall (ebenso wie

Soldaten) zu einem Dienstunbegrenzter
Dauer einberufen werden (§ 79 Zivil-

dienstgesetz). Der Ersatzdienst ist wie

der Kriegsdienst ein staallich verord-

neter Zwangsdienst und wird daher nie

dem Kriegsdienst entgegenstehen.
Durch die Verénderung der modemen

Waffentechnik sind die Ersatzdienst-

leistenden mit in die strategischen

Uberlegungcn cingegangen und somit

auchn0twendigergeworden.DieArmee
braucht immer weniger Soldaten, da

komplizierteMassenvemichtungsmittel
nur noch wenige Spezialisten erfordem.

Die Reichweite der Waffen macht es

unmoglich, einen Krieg nur noch ex~

territorial zu fiihren und erfordert des-

halb eine kriegsbesténdige lnfra- und

Sozialstruktur. Diese wird durch einen

militfirisch strukturierten Ersatzdienst

mit vielfaltigen Einsatzmdglichkeiten
(Versorgung im zivilen Bereich, Zivil-

schutz, Hilfskrankenh'auser u.a.) ge—

st'zirkt. Durch Einsatz von Ersatzdienst:

leistenden im zivilen Bereich werden

Krafte ffir den Militiirdienst frei.” Mit

dem Alltag der Zivildienstleistenden

hatten solche Argumente wenig zu tun,

die Kritik der Totalverweigerer antizi-

pierte vielmehr den “Ernstfall”, den die

Bundeswehr durch ihr Abschreckungs—

potential zu verhindern behauptete.
Wéihrend der Krieg im BewuBtsein der

Soldaten wenn nicht verschwand, so

doch in den Hintergrund gedréingtwurde

und die Ausbildungsoffiziere immer

gro'Bere Mfihe batten, den Wehr-

pflichtigen den militéirischen Sinn ihres

Dienstes zu vermitteln, insistierten die

radikalen Kriegsdicnstgegner darauf,
daB Abschreckung Kriegsbereitschaft
voraussetzt und zu diesem Zweck auch

ihre Arbeitskraft eingeplant sei. Ihre

Verweigerung richtete sich nicht in

ersterLiniegegen die konkrete Tiitigkeit
im Krankenhaus Oder Altersheim,

sondem demonsu’ierte - gewisscrmaBen
in vorauseilendem Ungehorsam -, daB

mit ihnen auch als zivile Vaterlands—

verteidiger nicht zu rechnen sei. In den

Bekenntnisschriften der Totalverwei-

gercr taucht allerdings héiufig noch ein

weiteres Motiv zur Verweigerung des

Zivildienstes auf: seine Funktion als

“Jobkiller” im Sozialbereich. Obwohl

ihr Einsatz den gesetzlichen Vorschrif—

ten nach “arbeitsmarktneutral” sein

sollte, sind die zwangsverpflichtcten
“Zivis.” erheblich billiger als tariflich

bezahlte Arbeitskréfte, und ohne ihren

Einsatz konnten zweifellos Kranken—



hfiuser, Altersheime Oder Pflegedienste
1hre Aufgaben nicht mehr erfiillen.

Unter dem BegriffTotalverweigerung

wurden dabei durchaus unterschiediiche

Verweigerungsformen von der Erfas-

fiUngs- und Musterungsverweigerung
uber die Weigerung, sich dem KDV—

Verfahren zu unterziehen, bis hin zur

NichLaufnahme oder zum Abbruch des

Zivildienstes zusammengefafit. Selbst

B
undeswehrreservislen oder ehemalige

Zivildienslleistende, die den zustfindi—

gen Behc'jrden mitteilten, kiinftig weder

elner Einberufung zu Wehriibungen

Roch einer Dienstverpflichtung im

Krrsenfall Folge leisten zu wollen,

bezeichneten sich als Totalverweigerer.
Gemeinsam war all diesen Formen die

(Zu welchem Zeiipunkt auch immer

getroffene) Entscheidung, der Wehr—

Dnicht fortan in keiner Weise mehr zu

geniigen. Die ToLalverweigerer begrif—

f0.“ ihre Emscheidung als einen Akt

zrvilen Ungehorsams und suchten die

PolilischeOffentlichkeil. Im mer wieder

39thcn sie mii spektakuléiren Aktionen

1Fur Aufsehen: Sie verbranmen ihre

Wehrpiisse, sorgten dafiir, daB bei ihrer

Fesmahme Pressevertreter anwesend

waren, und nulzten den Gerichtssaal als

Forum fiir ihre Uberzeugungen. Unter-

Slfilzergruppen organisierten Mahn—

Wachen, Brieflrampagnen und andere

Solidarilfitsaktionen fiir inhaftierteoder

unter Disziplinararrest gestellte Total-

VCrweigerer. Von den traditionellen

KDV-Organisaiionen in der Bundesre—

publik, die noch gegen ‘das “Driicke-

b9rger”-Image der legalen Kriegs-

drenstverweigercrankfimpften,wurden
1hre Aktionen zunéchst ebenso miB-

Lrauisch beiiugtwic von den marxistisch

aPSECrichleten Gruppen und Parteien,

dlc Vom «Umdrehen der Gewehre»

SChwadronierten, als individualistisches

Miinyrertum beliicheli. Genaue Anga-

bén iiber die Zahl der Totalverweigerer
Smd — schon wegen der verschiedenen

Vcrweigerungsformen — schwer zu

Crmitteln. Schfitzungen gehen von einer

Gesamrzahi zwischen 1500 und 2000

3?“ Einfiihrung der Wehrpflicht ans;

dlc Zahlen siiegen seit 1978 von knapp
30 auf derzeit zwischen 100 und 200

Pro Jahr. Verurteilt werden die Total—

Verweigerer zu ciner Geldstrafe Oder zu

ciner Hafstrafe bis zu einem Jahr, die in

“Clem aber liingst nichi in alien Fellen

291’ Bewiihrung ausgeselzt wird. Ver-

cITIZelten Freispriichen stehen nicht

wenige Féille verurteilter Totalve‘rwei—

gerer gegem‘jber, die nach AbbiiBung

ihrer Snafe und fortgesetzter Dienst-

verweigerung erneut angeklagt und

bestIaft wurden.

Welche Konsequenzen sich aus den

milit’eirischen Weichenstellungen und

Probelfiufen seit 1989 ffir die Rekru-

tierung von Soldaten und Zivildienst-

leistenden erge'ben werden und was das

fur eine Praxis des radikalen Antimi-

liiarismus bedeuten kfjnnte, das ist bis

jetzt nur in Umrissen erkennbar. DaB in

der Bundesrepublik anders als in an-

deren NATO-Stanten‘ an der gesetz-

lichen Zwangsaushebung
- noch? -

festgehalten wird, hat andere Grunde

als die militérischer Effizienz. Jenseits

des Mythos, sie sei “das legitime Kind

der Demokratie”, demonstriert die

allgemeine Wehrpflicht das souveréine

Recht des Staaies fiber Leben und Tod

und fungiert zunéichst als lndikator

dafiir, was dieser seinen Bfirgem' zu-

muren kann. Wichtiger fiir ihren Fort-

bestand ist vermudich noch ein anderes

Kalkiil: Fiele die Wehrpflicht, gingen

dem Staatauch die Zivildienstleistenden

verloren, auf die das soziale Versor—

gungssystem mehr denn je angewiesen

ist. Die Alternative einer allgemeinen

Dienstpflicht, der Manner wie Frauen

wahlweise in der Armee Oder in zivilen

Einsatzstellen nachzukommen mitten,

findet allerdings in der Offentlichkeit

eine wachsendeZahl von Fiirsprechern.

Bezeichnend fiir die Diskussion ist

dabei, daB die meisten Kritiker des

Status quo zwar die Wehrpflicht, nicht

abereinen staatlichen Zwangsdienst als

solchen ablehnen,diesen vielmehrnoch

aufden weiblichenTeil der Bevélkerung

ausdehnen wollen. Die staatliche Neti-

gung, Soldat zu werden, mag antiquiert

erscheinen, die gesetzliche Verpflich-

tung, dem Staate zu dienen, steht auBer

Frage.
Antimilitaristische Praxis hfitte nicht

zuletzt diesen Anspruch zu demontie-

ren. Unter dem Niveau der milit'eirpo-

litischen Verhfilmisse bleihtjedenfalls,

wer sich aufdie Forderung nach Kriegs—

dienstverweigerung als Menschenrecht

Oder Abschaffung der Wehrpflichi be-

schrénkl. Der Historiker Michael Geyer

hat darauf aufmerksam gemacht», (1218

«in den Phasen des Aufbruchs und der

Verénderung (...) die deutsche Militar-

kritik noch stets die Fehler und M'angel

der Vergangenheit bekéimpft (hat),

>,,
lst Anarchie mfigli‘c‘h?”
Aufdiese und vieie ahdere Fragen

antwortet Ataxander Berkman und

glbt damit eine leicht verstéindliche

Einfuhrung in das anarchistische Denken.

Alexander Berkman

ABC des Anarchismus

127 3., Broschur, 14,— DM
‘

ISBN: 3-931786-00-5

Postfach 11 59, 71117 Grafenau
5

Tel: (070 33) 442 73

Fax (070 33) 452 64
>

e-Mail:TrotzdemuSF@t-onliné.de

wfihrend die Herrschaftseliten und das

Miliifir bereiis eine neue Herrschafls-

ordnung schufen.» Es wéire fatal, soliie

sich diese Diagnose auch als Prognose
erwersen.
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Agrarfrage und

Bouernbewegung

8OJahreRussischeRevoluu'on,ein

Datum, das zu neuer Beschiif—

tigung mit der einfluBreichsten

Revolution AnlaB geben sollte,

nach dem Ende des Ost—West-

Blockdenkens nach der Einglie-

derung der DDR in die BRD mit

all ihren Auswirkungen auf die

Westlinke (Privatisierung, Des-

illusionierung, Ohnmach’tsgefiih-
le) und die Ostlinke (Anti—Ide—

ologie—Einstellung, PDS-Domi-

nanz).
Wir bietcn zwei Beitréige an, die

sich mit diesem Ereignis beschéif—

tigen. Der zweite Beitrag versucht

die Bedeutung der Sozialen Re—

volution herauszuarbeiten und

zeigt die eher konterrevolutioniire

Rolle der Bolschewiki auf. Eine

gesehichtliche Tatsache, die sich

in der Spanisehen Revolution in

drastischer Form wiederholen

sollte. Der erste Beitrag entstand

in der Folge des zweiten. Uns

schien im Beitrag von Gerhard

Hanloser manches an Wissen vor-

ausgesetzt zu werden, das nieht

unbedingt bei allen Lescrlnnen

vorhandcn sein muss. Wenigstcns
an einem Punkt sollten mehr

Grundinformationen geboten wer—

den. Wir haben uns fiir die Agrar-

frage und die Bauembewcgung

entschieden, u.a. auch deshalb,
weil diese in derkommunistischen

Geschichtsschreibung zumeist als

konterrevolutionijr falsch darge—
stelltwurden und sich nicht zuletzt

an der Machno- und Zapata—

Bewegung gerade in der Bauern-

bewegung das libertiire Moment

stéirker durchsetzen konnte. Wir

versuchen die Vorgeschichte {fir

dieBauernbewegungdamustellen,
d.h. die Zeit des Krieges und der

Februarrevolution, um ein Ver-

st'zindnis fiir den politischen Stand—

ort der Bauernschaft vor der

Oktoberrevolution zu schaffcn.
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Ausw'irkungen des Krieges
auf dem Land

Die hohe Arbeitslosigkcit aufdem Land

ging bei Ausbruch des Krieges zuriick

und ftihrte zun'zichst vordergriindig zur

Entspannung der Probleme. Als im Lauf

des Kriegesje'doch 50—60% allerkriegs-
verwendungsffihigen Bauem eingezo-
gen wurden, spitzte sich die soziale

Lage vor allem vieler kleiner Bauem

zu; viele Hofe mussten von den Frauen

und Kindem bewirtschaftet werden. Da

das zaristische System zudem gerade
bei den kleinen Bauern auch die Arbeits—

pferde an die Front requir/ierte, ging die

Bewirtschaftung der Anbauflfichen und

damit der Ernteertrag drastisch zuriick.

Vielereiche und mittlereBauem kauften

unbcwirtschaftetes Land auf und be-

trieben ihre Hofe billig mithilfe von

Kriegsgefangenen, die die Regierung

stellte. Bis zu 600.000 Kricgsgefangene

wurden vorn Zarcnreich aufsolche Hofe

geschickt.

Trotzdem wardie Lage fijr die Bauern

noch nicht vollig aussichtslos: 1917

gab es 31% kleinste Hole, von dencn

dieHiilfte noch fibereinPfcrd verfiigten;
54% mittlere Hole konnten zu 75%

fiber wenigstens 1 Pferd verfijgen und

besaBen immerhin 58% aller Milch-

ktihe; 14% der Hole konnten als groB
eingestuftwerden, siebesaBen 33 % aller

Arbeitspferde. Die ersten Nahrungs—
mitteldefizite 1916 und 1917 waren trotz

der Einschrfinkungen weniger cin An-

bauproblem, sondern ein Transportpro-
blem.

Die Teilnahme an der

Februarrevolution

Die ersten Nachrichten liber den Sturz

des Zaren losten in dcr Baiuernschaft

Verwirrung aus. Die M6g1ichkeit, nun

ihr politisches Schicksal selbst zu be—



slimmcn, war fiir die Mehrzahl véllig
ncu. In dcr obschtschina halten sie vor

alIcm ihredirekten winschaftlichen An-

gengenheilen geregell. Die Bauem

bCSaBen keine fiberregionaien poli—
liSChen Organe. Sie waren immer von

def zarislischen Zemralgewalt fiber

lokale Behdrden (meist einem ortsan—

Séissigen Adligen), die z.B. den Pacht—

Zins einLrieben oder staatliche Gesetze

durchsetzlen, geienkt worden.

Wenn die Bauem in den ersten Monaten

an die Februarrevolution reagierten,
Wandten sie sich vor allem gegen diese

Verhassten Behdrden und Adligen. Sie

besetzten die Stelien aus ihrer eigenen
Mine, verweigerten den Pachtzins und

llichen ihr Vieh teiis auf die Grund-

Skae der GroBgrundbesitzer. In eini-

gen Gebieten organisierten die Bauem

auch Selbstverwaltungsstruktflren, bil-

delen Kommissionen oder gaben die

OmDelenzen des Dort‘altesten an ein

V011 der Dorfversammlung gewfihltes

Exekutivkomitee weiter. Man kann

sagen, dass es bei diesem Ausnau'der
bfiuerlichen Selbstverwaltungseinrich-

tungen blieb. Nur in der Néihe grfiBerer

Stfidte wurden aueh andereBerufsgrup-

pen in das Exekutivkomitee gewéihlt,

solche Ausnahmen gingen dann anch

dfter fiber diepraktischen Alltagsfragen
hinaus 'und beschéiftigten sich mit p011—

tischen Fragen.
. .

Eine weitergehendeOrgamsation der

Bauem wurde' meist von auBen, aiso
von den diversen politischen Gruppie—

rungen und Parteien oder von den

Arbeiter- und Soldatenréiten gefordert.

Die Rolle der

Sozialrevolufionére in der

Bauernschaft

Die Partei de( SozialrevolutiOnfire war

als einzige Panei in der Bauemschaft

verankert. 1917 verdiente sie jedoch
denNamenParteieigenLlich nichtmehr,

siebestandauszahlreichenRichlungen,
die sich gegenseitig oft sehr deutlich

widersprachen. So wolltedierechte PSR

vorallem die Mdglichkeitdes Verkaufs

von Land beseitigen, Kolleklivierungen
sollten erst in femerer Zukunft ein Ziel

sein. Das BewuBtsein der Bauem sprfi-
che dagegen, die Landwirtschaft some

also weiter individuell beLrieben wer-

den, solange bis die Vorteile koopera-
tiver Arbeit sich erwiesen hitten und

die Bauem freiwillig daran teilnahmen.
Die Linken verd'achtigten die Rechten,
dass sie das Ziel bereits aufgegeben
hatten und sich bei der Regierung
(Tschernov, Kerenski) nicht daffir

einsetzten. Einigkeit bestand lediglich
in derentschédigungslosenEmeignung
der GroBgrundbesitzer und der Ver-

teilung - auch der Staatsgiiter - an die

produzierenden Bauem zu gleichen
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Forlschrill, Enlwicklung,
soziole Revolution

-

von GerhardHan/oser

»DasEnde derAusbeutung istkeine

Beschleimigung des Fortschritls mehr,

sandern der Sprung aus dem Fortsc/zri (l

heraus. DasRationale is! m'e vollstc’z‘na’ig
deduzierbar. Es is! in der geschicht-
lichen Dialektik Liberal! angelegt als

a'erBruch mit derKIassengesellschaft. «

(Max Horkhoimcr)

"GeSellschoft als Kase,
revolutionare Theorie ols

Molkerei-Wissenschofl."

Fijr Gonorationon von Linkon war die

Russischo Revolution oin positivor Bo-

zugspunkt, wonn nicht sogar Loitbild

von Bofroiung und Fortschritt. Das Bild

von dom Sturm auf das Wintorpalais
wurdozum Inbogriffvon sozialorRovo-

lution. Dio Vorsprochungon dor Fran-

zosisohon Revolution - >>Froihoitund

Gloiohhoit<< -, dio 1789 nicht im Sinno

dos froion Voroins froior Produzonton

oingolost wordcn waron, sondorn in,

doron Vorlauf sich nur dio Frcihoit dor

Waronbositzer durchsotzton sollto,

h’dtton nun in dorRussischon Revolution

tatséichlich vollondotwordon sollon. Dor

Bolsohowismus und Marxismus-Loni—

nismus waron fiir violo orthodoxe und

dogmatische Marxiston - wio fi’jr ihro

foindlichon Brljdor dcr biirgorlichon

Geschichtsschroibung - dio Bowogung
und die Theorie, dio fiir dio sozialo

Revolution in RuBland vorantwortlich

gowoson soin sollon.

Dio burgorlicho. Goschichtssohroi-

bung fljhrto don stalinistischon Terror

zurijck auf don roton terreur von 1917,

woboi sie - typisch doutsoh mochto man

fast sagon
- an don Bolschowiki hcim-

lich odor offon bowundcrto, aus dcm
»Chaos« dor Revolution oinon Staat go-

macht zu habon.

Dor Stalinismus crschion violon Lin-

kon daboi lodiglich als >>Entzmung<<,

>>Vorbijr0kratisiorung<<, odor man war

[56] SF 3/98

mitdom Bild dos >>Thormidordochvo-

luti0n<< boi dor Hand. Dio moisten Lin-

kon suchton innorhalb dor bolscho-

wistischen Bowogung naoh 10st causes

und vorloron sich in Gosohichtsschroi-

bung im Konjunktiv.1m Zugc dor680r—

Bowogung und in dcr Folgo oinor kri-

tischon Marx-Lckturo und oinor Wic—

dorontdockung dos Anarchismus wurdo

dann abor auch sohr schnoll diosorRah-

mon vorlasson und cs ontstandon Borgo
von kritischor Litorzltur fiber don Bol-

sohowismus,dio russischoSozialdomo-

kratio.

Sozialor Fortschritt war donnoch f(11'

die moiston Motropolonlinkon gokop-
polt an don Fortschrittsbogriff, dor aus

oinom Holz goschnitzt war mil domje-
nigon dos Marxismus—Loninismus. Ein

Lobonsaltor nach dcm Datum, das fiir

dio sozialoRcvolution in RuBland stohon

soll, und sochs Jahro nach dcm Ende

dos sowjotisohcn Entwicklungsmodolls
sollto dor Schutt, dor sich thoorotisoh

angohiiulthat,boisoitogcréiumtwordon,
um don Blick auf(licsozialeRevolulion

froizubokommon. Dcnn sozialo Bofroi-

ung und dio bolschovvistischo Vorstol-

lung und Praxis cincr militanton nach-

holondon Modornisiorung sind zwei

gtinxlich vcrsohiodono Paar Schuho.‘

Jahrolang hatsichdioorthodoxoLinko
oinon l‘utzllon historischon Bozugspunkt
gowéihlt. Von dorlstarrcn Fixiorung auf

don historischon Bolschowismus hat

man sich l‘roilich rasoh vorabschiodot,
doch dio l‘atzilo Erbschal‘t bostoht in don

Entwicklungs- und Fortschrittsvorstol-

lungcn dor Linkon, dio ihrc Hoimat in

dor Sozialdomokratio habon und diode—

ron Auslogung dos Marxismus goschul-
dot sind. Auch untcr don Marxiston, die

vorgobon, Marx kritisch zu rozipioron,
istdios zu boobachton: Gonauso wicauf
(121$ Frtlhjahr dor Sommor folgo, mfisso

dom Kommunismus dor Kapitalismus,
oino Gosollsoliaftsl()rm cntlaltotor

Waronvorhéiltnisso, vorausgohon. Dio

nachholondo Modornisiorung lonini-

stisoh-jakobinisohchrétgung soi unver-

moidbaros Zwisohcnstzidium im »Rei-

fungsprozofi dor Gosollschaft<<. Gosoll-

schalt als Kliso, rovolutioni‘tro Theorie
aIs Molkoroi-Wissonschaft.

Obwohl os bomorkonswono Kritikon

dos Bolschowismus gab, hat dio Linkc

os vorpaBt, don Bliok in dor Boscliiilti—

gung mit dor russisohon Revolution 7.u

schéirfon und den Untorsohiod zwisohon

dor >>Fortschrittlichkoit<< dor Industria—

lisiorung als vorhorrscliondom Ent—

wicklungsmustor und dor Fortschritt—

lichkoit dor sozialon Revolution zu or—

konnon. Kommunismus war - in den

Augon dor moislon motropolitanon
Linkon - nicht dio roalo omzmzipativo
Bowogung, sondorn Endpunkt oincr

goschichtlichon Fortsohrittstondonz,dio
durch und durch toohnizistisch bogrif—
fen wurdo und gogon dio schon Philo—

sophon wio Walter Benjamin ihr Wort

orhobon. Das war jodoch koin Zufall

und ganz unschuldig war die marxisti-



F0m: Antanas Sutkus

SChC Gemeinde dabei nicht. Denn die

DCuLlichkeit, in der Marxisten Blind-

heit gegem‘jber dem kritischen und sub-

Vcrsiven Gehalt der Marx’schen Kriu'k

dCrpolitischen Okonomiebewiesen,ist

Crschreckend. Aus dem Revolutionéir

Mam, der in Briefwechseln seine Begei-

Slerung ffir die bewaffnete, »populi-
slisch<<-sozialrevolutien‘aire Stadtgue—

rilla >>Narodnaja Wolja« bewies, blieb

“Ur noch der Fortschrittssozialist fibrig,
def Marx sicherlich auch war, nur eben

“iChl in dem MaBe, in dem ihn die

Marx-Orlhodoxie darzustellen pflegt
”Nd gar noch zu fiberfliigeln trachtet.

Durch dos Joch des

Kapifclismus ?

Geschichte isl keine ldeengeschichte,

sondern Geschichte is: die Geschichte

von Klassenk‘dmpfen. Deshalb mfissen

wir den theoretischen Diskussionen,die
zwischen den beiden grdBten Gruppen

der antizaristischen Opposition, zwi-

schen den Populisten und den russischen

Marxisten, und‘Marx/Engels selbst

Ende des 19. Jahrhunderts geffihrthr-

den, den Platz zuweisen, der ihne'n ge—

bfihrt: die Diskussionen spiegeln den

sozialen Antagonismus in RuBland wi-

der, sie zeigen aber auch die zwei vellig

unterschiedliche‘n Vorstellungen von

gesellschaftlichem Fortschritt.

Thema der hitzig geffihrten Debatten

wardieZukunfiRuBlands und die Frage
der Kapitalisierung RuBlands. Die rus-

sischen Marxisten befanden sich im

Widerslreit mit den Populisten. Letztere

behaupteten, daB der Sozialismus un-

miuelbar aus der russischen Dorfge—
meinschafl, die stark gemeinschafls—
orientiert slrukturien war, erwachscn

kenne. Dabei waren viele Venretcr der

Populisten keineswegs >>konservativ<<,
sendern es wurde ernsthafl diskutierl,

ob das Massenelend des Dorfes dadurch

iiberwunden werden kenne, indem west-

liche Technologien verwendet wiirden,

ohneeinerkapitalistischen Entwicklung

folgen zu mfissen und ohne die egalita-
ren Kollektivstrukturen der Dorfge—
meinschaft dadurch zu zerstbren. Den

russischen Marxisten war das seil den

1860erJahren in RuBland aklive Welt-

kapital und die Kapitalisierung der

Landwirtschaft Beweis fiirdie Unmb‘g-
lichkeit einer kommunislischen Ent-

wicklung der Dorfgemeinschafl und sic

semen in sozialdemokralischer Tradi-

tion aufein Stufenmodell,wonach auch

RuBland (lurch die >>Schule des Kapim-
lismus<< zu gehen habe, um sich dem

Kommunismus zu néihern. Die biiuer-

lichen Strukluren miiBlen zuerst aulge-
lest Oder zersu'jrt werden. Dies sah

beispielsweiseder Anarchist Alexander

Herzen ganz anders, der einen direkten

Ubergang der mssischen Dorfgcmcin—
schaft, der obschtschina. in eine ega-

litéire und kollektive (Re)produkti0ns-
struktur ohne den Umweg des Kapilzi-
lismus propagierte.2

Sicherlich behielten die russischen

Marxisten in dem ideologischen Mei-

nungsslIeit, ob der Kapitalismus dcr

>>slawophilen Seele<< wesensfremd sci,
wie es allen Ernslcs die bauernseclige
Fraktion der Volksu'jmler behaupicle,
Rechl: mit der staatlichen Forcierung
des Eisenbahnbaus waren die Schiencn

ffir eine Industrialisierung und Kapi-
Lalisierung in RuBland gelegt. Ebenso

war die obschtschina keinesfalls »hcil«

geblieben, unbeleckt von der west] ichen'

ZiviliSation, sondem befand sich in

einem gewaltigen AuflesungsprozeB.
Doch RuBlands Wirklichkeit war well

davon entfemt, der Ideologie dcr rus-

sischen Marxisten zu emsprechen, die

meist im Exil waren und ihre Erkennl-
nisse mehr aus einer bigotten Marx—

Lektiire denn aus einer genauen Studie

RuBlands gezogen hatten. Die marxi-

stischen Sozialdemokraten nahmen die
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breite WiderstandsfromderBiiuerinnen

und Bauern gegen die Kapiialisierung
gar nieht wahr. Bauern gallon als riick-

stfindig, konservaliv und konLerrevo-

lutioniir. Der béiuerlicheTraum von der

>>sehwarzen Umteilung<<, die revolu-

tionéir-kollektivislisehen Umleilungs—
forderungen von Grund und Boden,
wurden von den meisten Marxislen nicht

als Potenz einer kommunistischen Be-

wegungbegriffen.Vielmehrwurdevon
den russischen Sozialdemokralen mit

Veraehlung auf die chiliastischen und

millenaristischen Vorslellungen hin-

abgeblickt, diedieForderungen ollmals

begleiteten.3
Bereits in den Diskussionen zwischen

Populisten und russischen Marxislen

zeigle sieh bei letzteren ein Vorschein

des sozialdemokratischen Fortschritls—

glaubens, der angesichls peripherer und

revolutioniirer Blockaden von den

Bolsehewiki jakobinisch radikalisieri

werden sollLe. Lenin selbslhob in seiner

Schrift »D[e Entwicklung des Kapi-
talismus in Rufllana’« die historische

>>_Mission« des Kapitalismus hervor:

»Die fortschrittliche historische Rolle

des Kapitalismus kann man in ‘zwei
'

kurzen Thesen zusammenfassen: He—

bung der Produktivkrafle dcr gesell—
schaftlichen Arbeit und Vergesellschaf-
tung dcrArbeit«. Die viel beschworene

Hebung der Produktivkr’afte halte dann

in der Taylorismus-Debatte, — also den

breil geffihrten Debatten, wie der

Mensch als Anhiingsel der Masehine

am produkiivsten arbeilen kenne,— und

dem bolschewistischen Technikfeti—

schismus seinen deutliehsten Ausdruek

und die Vorétellung von der Vergesell—
sehaflung der Arbeil-sollte in der stam-

lichen Arbeitsdiklalur sein wahres

Gesichl offenbaren. Lenin ist somitder

legitime Nachfolger der russischen
Marxisten. Den Fortsehrillsfelischisrnus
meinten diese ebenso wie Lenin mil

ihrem Allmeisler legitimieren zu kon-'

ne. Niehl nur an Hand der linearen

Geschichlsphilosophie Marx’, die die

>>zivilisatorische Seile des Kapitals<<
betont und dem Bild verhaftet isl,
wonach die menschliche Gesellsehafl
von der Sklavenhallergesellschaft und
dem Feudalismus fiber den Kapilalismus
hin zum Soziulismus und schlieBlich
zum Kommunismus drfingt: Sie fanclen

dariiberhinaus bei Marx in dem Kapitel
des >>Kapilals<< ijber die ursprijngliche
Akkumulation, das die Entstehung des

Kapilalismus in England bcschreibl,

eine Uberhistorisehe Handlungsanwei-
sung wie sie von Marx nieht intendierl

war. In Briefweehseln mit der im Gen-

fer Exil sitzenden Marxistin Vera Sas—

sulitsch réiumt Marx das Mticrsliindnis

aus, er habe mil der Beschreibung der

ursprfingliehen Akkumulalion, als ge-

walLsame Sehaffung einer Arbeiler-

klasse dureh die Expropriation der

Bauem, eine auch fijr RuBland ge-

schichlsnotwendige Eniwicklung be-

sehrieben. Er habe nurdiegeschichlliche

Emwicklung im Weslen nachge—
zeichnet: »Bei dimer Bewcglmg im

Westen handelt es sic/z um die Ver-

wandlung einer Form dcs Privateigen-
[mm in eine anderc Form des Privat-

eigentums. Bet den russischcn Bauern

wiirde man hingegen ihr Gemeineigen-
(um in Privateigenmm umwandeln miis—

sen. Die z'm Kapital gegebene Analyse
erha'lt also keinerlci Beweise- wcder

fu'r noch gegen die Lebeng‘dhigkeit def

Landgemeinde. aberdieSpezialstudien.
die ich dariiber machte und wofu‘r ich

die Materialien in den Orginalquellen
geschdpfl habe. haben mir die Uber-

zeugung verschajft, daf)’ diese Landge—
meina‘e der Sliitzpunkt der sozialen

Wiedergeburt Rufllands ist...«

lndustrialisierungsbe-
mfihungen in RuBland

Die materielle Korrellation zu diesen

Diskussionen waren die kollidierendcn

Ansprfiche, Interessen und Bediirfnisse,

die sich in RuBland artikulierten.

DerKapiLalismus fraB sichin RuBland
in die Sozialstrukturen hinein. In RUB-

land fand eine verschéirfte erarisu'sche

Kapitalisiemng und Industrialisierung
sLatL Die Dorfgemeinschaflwurde untcr

einen unheimlichen Druek geselzt. So

war die >>Bauernemanzipation<< von

1861 keinesfallsdem guten Willen phi-
lantropischer Menschen gesehuldel,
sondem folgte dem Kalkiil, ohne die in

Europa zu beobachtenden Folgen dcr

>>urspriingliehen Akkumulatiom - Ver—

elendung & >>sozialeFrage<< (was soviel

heiBt wie Meuterien, Aufruhr, revolu-

tionfire Bedrohung) - ein Proletariat zu

schaffen. So war diesc >>Bauembefrci—

ung<< reiehlich halbherzig und some

nicht die Arbeitskraft frei, die ffir eine

forcierte lndustrialisierung von' Noten

gewesen ware. In diesem Komext isl

auch Rosa Luxemburgs Bemerkung in

ihrer »Ez'nflihrung in die Nationalé'ka-



n0mie« zu verstehen fiber das »merk—

wijrdige Beispiel eines Landes (..), wo

scheinbar die Geschichte einen ganz

anderen Laufgenommen hat, wonc'im-

lien der Staat nicht gewaltsam das

biz‘uerliche Gemeineigentum zu zerszfi—

fen, sondern gerade umgekehrt e; mi!

alien Miztel zu retten und zu konservie-

rcn suchte. Dies Land ist das zaristi—

sche Ruflland.«
Und Laisiichlich wurde die obscht—

schina als Umleilungsgemeinde kon—

serviert und die Zuteilung des Bodens

nach Kopfzahlen brachte nur Bevel—

kerungswachsium und die Sifirkung

groBffimiliiirer Strukturen hervor.

Der Bindung der Dorfmitglieder an
_

die obsehtschina und der Subsistcnz-

ausriehtung dcr Landwirtschaft unge-

aehlet, wurde 'auf der anderen Seile

»seit Beginn der 60er Jahre ein gigan-
lisch eskalierler Werttransfer ans den

agrarischen Unterklassen Ru/J’lands und

des Balkans herausgepreflt und in die

Kapitalakkumulation dereuropa'ischen

Melropolen eingespeistrc, wie das Au—

Lorenkollektiv der Materz'alenffir einen

NeuenAntiimperialismusNr.4 in ihrem

Cmpfehlenswertcn RuBlandbueh sehrei—

ben.

RuBland wird so zur »Kornkammer«

Europas als weltgrc‘jBterGeLreidcexpor-
Leur. Von smatlicher Seite wurde die

Bauemiikonomie ku'nstiich monetari-

siert und eine Forcierung des Getreide-

CXports betrieben. Die Aussage des

Zaristisehen Finanzministers Wisehne-

gradski Ende der 800r Jahre »Wir

mz‘issen exporticren und wenn wir ver-

hungern«, zeigi, in welchem MaBe

WCric aus der Landwirlsehaft heraus-

gcpresst wurden und regelreehlc Hun-

gCrexporte statifanden. Doch die

béiuerliehe Parzellcnwirlschai‘i war

auBerslande die Emwieklung einer na—

liOnalen Industrie zu fdrdern.

So setzlen nun unlerschiedliehe In-

duerialisierungsstralcgien an. Finanz—

minister S.Ju. Vine vcrfolgie ein rigo-
rOSC Sleucrpoliiik, die die Dorfge-
mcinschaften unheimlieh belaslele, und

ICiileie mitdem forcierten Eiscnbahnbau

die Industrialisierungsbemiihungen in

RUBland ein. Diese gingen einher mit

Cincm slarken Konzentralionsprozcfi
def Kapitaigiilerindusirie. Gerade die

Waffenproduktion (Flouenbauprojekte)
”Dd dcr Ausbau dcs Eiscnbahnnetzes

Slehen fUr das spezifisch russische ela-

listischeRegulationsmodcll. Dem smal—

liCh foreiertem Eisenbahnbau kommt

eine entseheidende Rolls in der I'ndu-

strialisierung zu, gaben doeh die mas—

siven Investilionen in den Eisenbahnbau

den AnstoB zum Wachslum der Menail—

industrie. Der Eisenbahnbau war das

Fanal des organisierien Kapitalismus
in RuBiand. Dureh den Streekenneubau
soliten vor alicm ffir den Agrarexport

weite Gebiete, 2.8. der Siidoslen und

Mitielsibirien erschlossen warden. Die-

se Politik des Industrialisierungsbe-

mfihungen und der Kapitaiisierung der

subsistemen Landwirisehafl some naeh

der revolutionfiren Welie und der Bau-

emunruhen von 1905 von den Sioly—

pinsehen Agrarreformen mit anderen
Millein fongeselzi werden. 1m Winter

1906 fand dieser weiiere Angriff auf

die Dorfgemeinsehaflen smu: Das

Kollekliveigemum dcr obsehtsehina

sollteaufgeldslwerden.Siolypinwoilte
auf der einen Seile eine bfiuerliehe

Mitteikiasse sehaf‘fen und auf der

anderen ein rekrutierbares ProIeLariat

freiseizen. Doeh aueh gegen sein Wu‘len

erwies sich die obsehlsehina als er-

slaunlich siabil.

Dos Dorf wird revolutionfir

Den Anforderungen der staatlieh for-

cierten Indusuialisierung stand néimlieh

die vellig fremde Welt des Dorfes eni-

gegen. Hier wird - das mdchte ich un—

bedingt voraussehicken - versliindlich,
was Marx mit dem Ausdruck >>Idioiie

des Landlebens<< meinle: die Dorfge-
meinsehafl mil ihren auloritéir-kollek-

tivistischen Zfigen géiramierie die k01-

leklive Sleuerhaflung, sie war in dcr

Tat eine >>Steuerdruckmasehine<< (R.

Luxemburg). Personaie Abhéingigkei-
ten, pairiarchaie Unterdriiekung und
Armut kennzeiehneien daru’berhinaus

die Situation aufdcm Land. Daher kann

es auch nichl darum gehen, sieh erneut

an die Kuhslaiiwéirme heranzusehmie—

gen, die sieh in den Diskussionen der

legaicn Narodniki Ende des 19. mm-

hunderLe brcilmachie, deren Néjhe zur

reaklionéiren Bauernlfimelei augen-

seheinlich ist.

Doch aus der biiuerliehen Rigidiliii
entwickelle sieh eine Hailung, die noeh

im heuligen RuBland als >>akkumu-

ialionsfeindlieh<< gebrandlmarkt wird.

1m vorrevoiulionéiren RuBiand spime
sieh diese Rigidilfil revolutioniirzu. Der

Bauer wurde dann re'voiulioniir, als er

kein Bauer mehr war. Der slarke Druek

aufdas Dorf und der AufidsungsprozeB
der Obsehisehina haue Foigen: Die

Keileklivslrukturen der Dorfgemein-
sehait (die eben aueh spezifische
Slrukturen zur Aufreehlerhallung der

SF 3/98 tss]
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Steuerhaft und der ruralen Wertscht'i-

plung waren) bekamen ein vollig ande-

res Gesichtf Die Uberlebensgarantien,
die das Dorl' gab, entwikelten sich zu

einer »moral economy<<, die militant

verteidigt wurde und Triebfeder der

biiuerlichen Erhebungen und Aneig—

nungen war.
4

,

ln RuBland war durch die partielle

AullosungderSubsistenzwirtschaftund
die subjektive Aufsprengen und das

Sich—Herauslosen aus der Enge des

Landlebens eine Figur entstanden, wie

sie auch aus anderen stark bauerlich

gepragten Gegenden bekannt ist: der

Bauem-Arbeiter, die Bauem—Arbeite-

rin. Diese Figur war hochmobil, wan-

derte zeitlich begrenzt in die Stadt, um

in den Fabriken zu arbeiten und blieb

mit der Dorfgemeinde verbunden, in

die sie immer wieder zuriickkehrte.

Diese Bauern—Arbeiter, und vorallem
Bauerinnen—Arbeiterinnen, bildeten

auch den widerstandigsten Teil des

Proletariats. Denn fiir die Lebens- und

Erfahrungswelt russiseher Fabrikar—
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beiter und —arbeiterinnen ist nicht nur

die GroBfabrik mit hoher Arbeitskraf-

'tekonzentration kennzeichnend, son-

dern auch das fiberwiegend nichtstadti—

Sche, liindliche Milieu, in dem sie an-

gesiedelt war.

En tgegen derDoktrin Lenins, wonach

das Proletariat — in der Fabrik zu revo-

lutionarer Disziplin erzogen
- Vorkam-

pfer des Umsturzes in RuBland sein

3011, war das die Revolution tragende
Subjekt gerade nicht der (lurch die Fa-

brik disziplinierte Arbeiter: »Die An-

passung, die Teile der westlichen Ar-

beiterklasse bis 1890 schon an Zeittakt,
Arbeitsnorm und Maschinenrythmus
geleistet hatten, blieb dem Bauem-Ar—

beiter fremd, genauso wiedie Beschxan-

kungseinesemotionalen undkulturellen

Lebens aufdie mitderlndustrialisierung
entstehenden Kleinfamilie<<, schreibt

Angelika Ebbinghaus in einem Essay
in der Zeitschrift 1999.

Diese Bauem-Arbeiter und Arbeite-

rinnen waren das dynam ische Moment,
das der Organisationserfahrenheit der

qualifizierten Arbeiterinnen und Arbei-

ter nieht entgegenstand, sondern er-

génzte. Und die Bauern-Arbeiter tIugen .

nieht nur den revolutionaren ProzeB,
sondern auch Walfen: Uber die Rekru—

tierung von bauerlichen Soldaten ftir

den]apankrieg 1904 fanden die Bauem-

Arbeiter Zugang in die Armee, zu den

Waffen. Eine Tatsache, die fiir die Mo—

bilisierung der Bauern wie ftjr den Ver-

laufderRevolution nichtunwichtig war.

. Die Bolschewiki hechelten diesem

Subjekt lediglich hinterher. Lenin wun-

derte sich im September 1917: »In die-

sem Bauernland wachst ein Bauem-

aufstand herein. Dies ist unglaublich,
aber es ist cine Tatsache.« Und auch

Trotzki hatte in der Konfrontation mit

der stalinistischen Konterrevolution

'Ende der 200r Jahre eincn erstaunlich
offenen Blick auf die Anfange der Re—

volution: >>Die Tatsache bleibt also

bestehen,dal3dieFebru¢ evolutionvon

unten begann nach Uberwindung der

Widerstande der eigenen revol utioniiren

Organisationen, wobei dielnitiative von

dem am moisten unterdriickten und

unterjochten Teil des Proletariats, den

Textilarbeiterinnen, unter denenrwie
man sich denken kann, nicht wenige
Soldatenfrauen waren, spontan ergriflen
wurde.«

Es knallt !

»Die Revolution wira' von der Ge-

schichte gemachl, aber in dcr Revo—

lution mach! man Geschichlc.« (Isaak

Steinberg, linker Sozialrevolutionéir)

Angefangen hat es nieht wirklich im

Februar 1917. Nichteinmal 1905. Die

Entwicklung derRussischen Revolution

léiBtsich nurim Zusammenhangmitder
Volksverehrung des revolutioniiren

>>Banditen<< Pugatschew, die uralte

Hoffnung auf eine ‘schwarze Umtei-

lung’ aufdem Land und dem >>Gang ins

Volk<< von revolutionéiren jungen lntel-

lektuellen im Frtihjahr 1874 diskutie-

ren.

Doch dureh den Krieg wurde die

Situation in RuBland endgtjltig »reil«

ffireine Revolution. Die Demonstratio-

nen hauften sich im Februar 1917, die

zunéiehst als Hungermarsehe gegen die

Verknappung der chensmittel gerich—
tet waren. Bemerkenswert ist,‘ (lull

Trotzki von einer >>Weiberrevolution<<

im Jahr 1917 spricht. Er beobachtete,

daBdieTextilarbeiterinnendielnitiative

fiir die Februarrevolution von unten

gaben. Am Internationalen Frauentag

des Jahres 1917, dem 23. Februar (8.

Marz), bestreikten die Petrograder
Textilarbeiterinnen einigeFabriken und

gaben somit den Initialziinder ltlr dus

Revolutionsjahr 19 1 7. Die Frauenmzieht

tats: sich noch an institutionalisicrten

Veranderung in der Geschlechterbexie-

hung ablesen: beispielsweise wurde

1920 die Abtreibung legalisiert und

Volkskantinen wurden eingerichtet, um

die Frauen von (ler Hausarbeit zu ent-

lasten.

Zu mehreren H ungermiirschen im

Februar traten Streiks hinzu — die geradc
in der Munitionsfabrikation for groBc
Beunruhigung sorgten. Dies steigerte
sich zu einem allgemeinen Aufstand, in

dem naeh dem Muster von dem Revolu-

tionsversuch1905 ein Exekutivkomitee

der Arbeiter- und Soldatenréite gegru‘n-
det wurde. Auch ztul‘dem Land vollzog
sich derProzeBdersoxizilen Revolution.

Richard Lorenz tiber den Klassenkampf
auf dem Land: >>Der Sturz der Autokra—

tie,derzum Verlall deradministrativen

Autoritiitaufdem Lande fijhrte; bot den

Bauern die Moglichkeit, ihren alten

Traum von der Seliwarzen Umteilung,
d.h. der spontanen Landnahme, nun



endlich 7.u verwirklichen. Im Friihjahr
und Sommer 1917 breilete sich die

Bauernbewegung immer weiler ans,

wobei jClZl ol‘imals hcimkehrende Soi-

dalen an ihrc Spit/.0 Lralcn. Die Bauern

gingcn jelzt immer hiiufiger dazu fiber,

die 1-1610 und Liindereien dchuisherren

selbsl in Besilz zu nchmcn.«

Als Mine Februar 1918 das Geselz

fiber die Sozialisalion des Landes

crlassen wurdc, war die Sozialisalion

des Landcs schon liingst von den Biiue-

rinncn und Bauern bosorgl wordcn. Dic-

ses Gesctz war ohnchin im Geiste des

soziairevoluiionéircn Agrarprogramms
gehallenfiasdic Bolschewiki im Herbsl

1917 Iodiglich ijbcrnommen hatten —

damit ihnen die Felle gerade auf dem
'

Lande nicht davonschwimmen.

Diescs von den Boischewiki einge-
brachle Gcsetz zur Soziaiisalion des

Landes war néimlich mehr der Taktik

gcschuldct, die zu der Zcit sehr slarken

linken Sozialrevolulionfire, die sich in

der Regierungskoalition mit den Bol-

Schcwiki bcfzmdcn, bei der Slange zu

hallcn.

In dor Zcil vor der Oklobcrrevolution

gab cs cine slarke Linksvcrsehiebung
im russischen politischen Spcklrum, im

Novembcr1917 bildciesich die >>Panei

der Linken Sozialrevolutioniire<<, die

sich von dcr politisch sehr helerogenen

nCO-populistisehen Sozialrevoiutionéi—

ren Parlci abgespallen halten. Denn in

dcr Sozialrevolulionéiren Parlei hattc

1917 die rcchie, restaurative Fraklion

leS Sagan:
>>Nun zeigle sich, dais die PSR (Partei

dcr Soxizilrevolulioniire) unlerdcm Ein-

TluB des rcchlen Flugels emgcgen ihrem

Programm und ihren langjéihrigen For—

dcrungcn eineradikale Umwéilzung der

agrarischen Besitzverhéilmisse zu ver—

hindem suchte; daB sie die spontane

Sclbsihilfe der Bauemschaft in Form

def >>schwarzen Umteilungen<<, die sie

Zwélf Jahre zuvor angespornt hatte,

einzudijmmen Lrachtete. Die PSR hatte

aufgehort, die militante Avangarde der

Dorfarmut, diekompromiBlose, Gewalt

nicht scheuende Vorkfimpferin fiir die

Sponmne Agrarrevolution zu sein, als

die sic angeireten war«, bemerkte der

SpezialistfiirdieGeschichtederSozial-
revolutioniire Manfred Hildermeier.

Die neu gebildeten linken. Sozial-

revolutionz’tre konnten daher einen

Slarken Zustrom verbuchen. Auch Leo

Trotzki, ffihrendcr Bolschewik an der

SDiLze der Roten Armee, spricht von

einer Linksverschiebung noch vor der

Okioberrevolution und gesteht ein, dais

derlinkeFlfigelderSozialrevolutionare
von dieser Entwickl ung gest’cirkt wurde.

Doch Trotzki analysiert auch sehr ge-

nau, daB sich in den SLéidten in der

Regierung die resmurativen Momente

erhailen konmen: »Die Bauemmassen

waren sich an vielen Orten recht wenig

klar fiber das, was in Petrograd und

Moskau vorging. Sie stimmten fiir

>>Land und Freiheim und stimmlen fijr

ihre Vertreler in den Landkomitees, die

meislens unter dem Banner der ‘Na-

rodniki’ sianden. Damit aber stimmzen

sie ffir Kerenski und waentjew

(Rechissozialrevolutionfire), die dieses

Landkomitee auflosten und deren Mit-

glieder verhaften lieBen... Dieser Sacn—
verhalt ergibt eine klare Vorstellung, in

welchem MaBe die Konsu’tuame hinter

der Entwicklung des politischen Kam-

pfes und den Parteigruppierungen zu-

rfickgeblieben war.<<
_

DaB die ProvisorischeRegierungden

Beschliissen der Konstituierenden

Versammlung nicht vorgreifen wolite v

und damit vorailem die Aufteilung des

Landes formell verzogerte, beschleu-

nigte den autonomen revolutioniiren

ProzeB auf dem Lande. Dies wiederum

Foto: Vyacheslav Tamovetsky

bcsléitigtedie revolutionéren Bewegun-
gen, die Situation an sich zu reiBen. So

feglen die Bolschewiki. im Verein rniL
den linken Sozialrevoluiioniiren unter

dcm Motto Mlle Mac/2t den Rc‘z‘ten« die

Provisorische Regierung hinweg. Es

soliie bald klar werden, daB die linken

Sozialrevolulionéire fiber die Absichten

ihrer Verbijndelen nicht im klaren waren

und ihnen zu Unrecht einen revolu-

tionéiren Willen an einer Emanzipalion
von unien unterstellten.

Women die linken Sozialrevolulio—

né'u'e die Mach: den Rfiten fibergeben,
ging es den Boischewiki um die Machi—

ergreifung im Namen der R’eite.

Die bolschewistische

Gegenrevolufion

Die Allianz- der linken Sozialrevoiu-

tionfire mit den Bolschewiki some

iiberraschenderweise gerade an dcr

Friedensfrage endgfiltig zerbrechen.

Lenin drfingte auf einen sofortigcn
FriedensschiuB mitden Millelm’zichlcn,
dieiinkenSozialrevolutionfireverLralen

ab Januar 1918 jedoch die Auffassung,
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>>daB nur cine Revolution den Kricg in

einer Weise beenden kenne, die den

Werktijtigcn tatsiiehlieh einen gerechtcn
und demokratisehcn Frieden besehe-

rc.« Sie muBten sich so aueh gegen den

SeperatfriedcnssehluB von Brest-Li-

tovsk aussprechen, den sic dann aueh

aktiv bckéimpften. Die reehten Bol-

sehewiki um Lenin spraehcn sichjedoeh
fur einen sofortig'en Seperalfrieden aus,
mi t der Begriindung, daB der Friedens-

vertrag mitDeutschland SowjetruBland
cine >>Atempause<< bringen wcrde. Die

linken Sozialrevolutionére bewiesen in

dieser Hinsieht sehr viel Wcitblick,
wamten sic doeh sehon fr‘tih vor der

deutsehen Politik. Eine Warnung, die

sich aueh bestéiligen sollte: die Truppen
der Mittelma’ehte nutzten den Anne-

xionsfricden fiir den wcitcren Vor—

marseh der Entente-Truppen. Der Frie—

den wurde Zwar im Miirz untcrzeieh-

net, der Krieg fand dagcgcn immernoeh

kcin Ende.

Der FriedenssehluB von Brest-Li-

tovsk muB im Zusammenhang mit der

Parole vom nationalen >>Selbstbestim—

mungsrechtder Volker<< diskutiert wcr-

dcn. Gegen den >>Verstéindigungsfrie-
den<< polemisierte Rosa Luxemburg
bereits in ihren >>Fragmenten fiber

Krieg, nationalc Frage and Revolu-

tiom: »Dcr Gedanke des Klassenkam-

pics kapitulicrt hicr vor dem nationalen

Gedanken<<,l<onstatiert sie. Und in einer

erstaunliehcn Klarheit prangert sie die

bolschcwistische Friedenspolitik an:

>>Statt gerade im Geiste der reinen

internationalen Klassenpolitik, die sie
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sonstvertratcn,dickompaktesteZusam-
menfassung der revolutioniiren Krfifte

auf dcm ganzen Gebiete des Reiehes

anzustreben, die Integriuit des russi-

sehen Reiehes als Revolutionsgcbiet
mitZiihnen und Niigeln zu verteidigen,
die Zusammcngchorigkeit un’d Unzer~

trennliehkeitderProlclarierallerLéndcr

im Bereieh der russisehen Revolution

als oberstcs Gebot der Pol itik allen natio—

nalistisehen Sonderbestrebungen entge-

genzustellen, haben die Bolsehewiki

dureh die drohnende nationalistische

Phraseologie von dem >>Selbstbestim-

mungsreehtbis zur stazitl iehen Lostren-

nung<< gerzide umgekehrt der Bour-

geoisie in allen Rzindliindern den or-

wijnsehtesten, gléinzendsten Vorwzind,

geradezu das Banner f[ir ihre komer-

rcvolutioniiren Bestrebungen geliefert.«
Der FriedenssehluB zcrstiiekcltc die

revolutioniire Volkserhebung in Slid-'

osteuropa. Dic Liinder- und Staaten—

fibergreifende Agrarrcvolulion sollte

national eingehegt werden und die

Bolsehewiki waren die Exekutoren

diescr antirevolutionéiren Mafinahme.

Zur Entsehuldigung der Lenin’sehcn

Politik wird ofters die ausgebliebene
Revolution im europiiisehen Weston

angel‘iihrl. Die moderncn sozialre-

volutioniiren Analysen des Auloren-

kollektivs der Malerialien fi‘ir eincn

neucn Anliimperialismus weisen dies

entschieden zurijek:

>>Objekliv ist die Funktion des Frie-

densproxesses von Brest-Lilovsk (vom

Miirzvertrug bis zum Zusatzvertmg fiber

dieUkrziinevom27.Augusl)eindeutig.
Er iiberlieB die soziale Revolution in

Finnland, dern gesnmten Baltikum,

Polen, der Ukraine his in den Balkan

den imperialistisehen Mittelmiiehten

und trennle sie von der russisehen Rc—

volution wic aueh untereinander mit

der Folge, daB sie dcm intensivierlen

Zugriff national formierlcr Eindéim-

mungsstratcgien ausgesetzt wurde, die

vor allcm ihre Agrarreformen je naeh

dem Vcrhiillnis von rcvolutionéircm

Druek und repressivem Potential ent—

weder in paniseher Flucht H2115 Uber

Kopl‘ (wie in Ruméinien, Bulgarien,
lugoslawien) odcr in eincm ziihen Kon-

llikt(wie im Ballikum odcrin Finnland)
unterdem Schutzder Mittelméielite und

spiiter der Alliierten sicherten<<.

chr diese konkreten Folgcn des

Friedensprozesses von Brest-Litovsk

hinaus wirft die Propagicrung des

Selbstbcstimmungsreehtcs dcr Natio—

ncn cin dcutliehes Lieht auf Lenins

Sozialismusvorstellung.
MitbedingungsloserAbsoluthcittritt

Lenin fiir das nationale Selbstbcstim-

mungsreeht ein. Der Nationalstaat ent—

spreehe den Erfordernissen dcs sich

entwickelndcn Kapitalismus. So be—

zeiehnet Lenin Staaten mit »bunler

'nationaler Zusammensetzung<< als

>>riickst2indig und abnormal<<. Nur in

homogenen Nationalstaaten konne sich

das Proletariat im Paarlauf mit den

Produktivkréiften revel utionéir entfallen

und entwickcln. Daher stclle der Na-

tionalstaat eine gesehichtliche Nol-

wendigkeit dar.

In Lenins Vcrchrung der Nation kom—

men siimtliehcbolsehewistisehcnInten-

tioncn zum tragcn: Der revolutioniirc

Internationalismus wird dcr Aufsplit-
terung in Einzelprolelariatc geopfcrt.
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Der Staat wird als moderne Vergesell-

Schaftungsform gesetzt und zum

Sehicksalszusammenbang »Nation«

geadelt.

So ist es auch wenig verwunderlich,

C1218 gerade an der >>Friedensfrage<< die

Koalition zwischen linken Sozialrevo-

lutioniiren und Bolschewiki zerbrach.

Die Eindiimmung des revolutionaren

Fliichenbrandes auf nationale Hoch—

ofen, in denen ein diszipliniertes Prole-

tariat geschmiedet werden sollte, kor—

respondiertc mit dem Kampf gegen die
Interessen der revolutionaren Bauern-

SChal‘t. Dicser wurden kleinbiirgerliehe
Einzelinteressen unterstellt, wenn sie

>>Land und Freiheit<< forderten. Der

direkten Aneignung von Land, die als

Cgoistisch gebrandmarktwurde, wurde

die sozialistisch genannte >>Vergesell-

schaftung<<, die in Wirklichkeit eine

Verslaatlichung war, entgegengestellt.
Die Einfijhrung des Kriegskommu—

nismus durch die Bolschewiki hatte die

Uberfiihrung der landwirtschaftlichen

Giiter in die Stadte zur Folge - ohne daB

die Bauern fur ihre Erzeugnisse ein

Aquivalent erhielten. Der Staat iiber-

nahm siimtliche Produktions— und Dis-

tributionsaufgaben. Dies war sieherlich

aus der Not des Bfirgerkriegs geboren.
Das System des Kriegskommunismus
ermo'glichte es, die allerdringendsten
Bedtirfnissen der Roten Armee und der

stiidtischen Bevolkerung zu befriedigen.

Dosh die Bolschewiki machten aus der

Not eine Tugend vund setzten diese

Politik der Expropriation der Bauern-

schaft fort. Die im Biirgcrkrieg not-

wendigeDisziplinundRigorisitiitwurde
auf die Produktion total fibertragen und

sogar naeh Ende des Burgerkrieges

perfektioniert und systematisien. Mit

der von Trotzki propagierten >>Milila~

risierung der Arbeit<< wurden milita—

rische Mittel und Methoden auf die

gesamte Wirtschaft angewendct.
Parteidiktatur und Unterwerfung

unterdiebolschewistischeKriegs—(wirt-

schaftsflogik kollidierten sehr schnell

mit den Zielen der aufriih'rcrischen

Massen. Die Bolschewiki wurden zu

den Totengréibern der sozialen Revolu—

tion. Der Anarchosyndikalist Arthur

Lehning iiber das Verh'ziltnis des bol-

schewistischen Staates zu den Raten;

»Die Machteroberung der bolsehe-

wistischen Partei bedeutete nicht den

Sieg der Revolution. Die Machterobe—
rung am 24. Oktober war vielmehr ein

Staatsstreich wahrend der Revolution.

DieRevolution warauch am 24. Oktober

noch nicht beendet und dauerte noch

Monate. Solange war auch die Macht

der bolschewistischen Staatsherrschaft

nicht unbeschrfinkt. Es dauerte Monate,
ehe die Staatsdikatatur die Macht dcr

Sowjets gebroehen hatte und al lc Gewalt

mittels der Diktatur in den Hiinden dcr

bolsehewistischcn Partci usurpicrt war§<<
Denn parallel zum Krieg gegen die

Bauerinnen und Bauem betrieben die

Bolschewiki sehr bald eine Konlronta—

tionspolitik gegeniiber den revolutio-

naren Arbeiterinncn und Arbeitern.

Kronstadt 1921 markierte dcn SchluB-

strich unter der zeitweisen Verbindung
der Bolschewiki mit der sozialen Revo—

lution. DaB in Kronstadt die Matrosen,
die fiir die Rate und gegen die Farlei-

diktatur revoltierten, ausgerechnet von

Trotzkis Armee niedcrgemctzelt wur-

den, wundert heutzutage noeh den ein

oder anderen, der Trotzkis Aussage in

den Ohren hat, daB die Matrosen von

Kronstadt>>die Schonheitund derStolz

der Revolution<< seicn.

Weniger verwundert sind jcne, die

die heftige Debatte (105 Jahre 1920 in-

nerhalb der Bolschewiki fiber den Platz

der Arbeitervertretungen im Staat ver-

folgthaben. Trotzki und spiitcr vorallem

Bucharin vertraten die Position cincr

vollétiindigen ’Mililarisierung der Ar-

bejLUnter der Diktatur des ProlelariaLs

seien Gewerkschaften iiberlliissig, (la

das Proletariatja nichtgegen sich selbst

streiken konne. Fijrdie Fabrikkomitees

war in einer solchen Konchtion kcin

Plat: mehr, Fabrikriitc sind in dieser

Sichtweise, in dcr der Slaat selbst ein

Staat der Arbeiter- und Bauern sein

soll, tiberlliissig — hochstens als Auf—

sichtsorgane einsetzbar, die fiber Ar-

beitsmoral, Produktionsdisziplin und

die Erffillung der Produktivitatspliine
zu wachen haben warden.

Diesem Angriffaufdieselbststandige
Artikulation der Arbeiter- und Arbeite-

rinneninteressen stand innerhalb der

Bolschewiki lediglich die sogcnannte

Arbeiteropposition um Alexandra Kol-

lontai entgegen - von Lenin als anarcho-

syndikalistisehe Abweiehung klassi-

fiziert. Die Arbeiteropposition brand-

marktc den Sowjetslaat als das Boll-

werk einer ncuen privilegierten Biiro-

kratie und versuchten gegcn das Mili-

tarisierunsprojekt vorzugehen. Ohne

Erfolg - der Mechanisierung (103 Men-

schen stand Mitte der zwanziger Jahre

nach der Liquidierung der Tr‘aigerlnnen
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der sozialen Revolution, wie unler an-

derem der Matrosen von Kronscadt,

nichts mehr im Wege. »Wenn sie (die

Bolschewiki) das Abcnteuerliche ihrer

Plane abgelegt haben werden, mfissen

sie ihren AnscthB an die deutsche

Sozialdcmokratie und an die deulsche

Kullur wiedcrfinden<<, so Parvus Hel—

phan,dchiuclsmann derBolschewiki

zur doutschcn Generalitfit in einer

De’nkschrifl vom November 1917 an

das dcuLschc Auswiirtige Amt. Und

mlséichlich: layloristische Prinzipien der

wissenschaftlichen Betriebsffihrung
und das Vorbild einer deutschen staals-

kapilalistischen Wirtschaft wurden

offensiv be'reils im Laufe des Jahres

1918 von den rccthn Bolschewiki

propagierl. Der Bolschcwismus an der

Macht bastelle am" ncuen Menschen,
dcm moderncn (noch nicht postmoder-
nen) Cyborg dcs Fordismus—Tayloris-
mus, dem lotalen Anhéingse] der

slaatssozialistischen Produktiviléits—

Maschine.

Gefahr des

Antimodernismus: der

Antisemifismus

Die Fortschriulichkcilvielcrsozialrcvo-

lulioniirer Basisbewegungen bcsmnd

gerade darin gegen das Immergleich,
das wirFortschrilt und Geschichte nen-

ncn, zu rebeiiieren.
‘

Gerade viele agrarkommunistische
Bewegungen - wie der historischeZapa-
lismus oder die Machnobewegung wa-

ren in diesem Sinn antimodemistische

Bewegungen, die zum einen auf den

AlL’aren der nachholenden Modemi-

sierung geopfert wurden und doch die

zum damaligen Zeitpunkt modemste

Kritik derKapitalisierung verkorperten.
Doch hier tut sich ein Fragezeichen auf.

Micha Brumlik, Doron Kiesel und

Linda Reisch weisen in dem Vorwort

ihres Buches zu Antisemitismus und

der Linken, auf den Zusammenhang
von antisemiuschem und sozialrevo-

lution'arem Denken hin: »Einig sind

sich (die Herausgeberinnen des Ban-

des) daruber, daB dcr Antisemitismus

cine konstitutive Versuchung jedes so-

zialrevolutionéren Dcnkens in der Kul-

Lur des christlichen Abendlandes dar-

stcllL<< Judenfeindschaft habe »in den

sozialromantischen und anarchistischen
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r?

s»:

”u

m».

Fraktionen vor allem des franzosischen

Frijhsozialismus ganz wesentlich zum

Selbstverstfindnis diescr Bewegungen<<

beigetragen. Weiter schreiben die Drei:

»Umgekehrt zeichneten sich die indu-

slrie- und fortschriusfreundlichen Frak-

lionen dieser Bewegung durch beson-

dcrcn Philosemitismus aus.«

Wic nahe sind die sozialrevolutio—

néren Bewegungen vor und wfihrend

der russischen Revolution dem Ami-

semitism us gekommen ? Der Antisenii—

tism us hat ja auch durchaus Anzeichen

ei ncr Verteid igungsbewegung der »mo-

ralischen Okonomie<< gegen das unfaB—

bare Wertgesetz.
Gerade aus kieinb'auerlichen Zusam-

menhfingen emstand die Ideologie des

antimodemistischen Antisemilismus als

Arlikulationsform eincs gesellschaftli—
Chen Konservalivismus, der sic'h nicht

gegendiekapilaleDurchdringungselbst
wendet, die sich ja »hinter dem Rficken

dcr Produzenten<< (Marx) vollzieht,
sondem der angebrochenen »neuen

Zeit<< die »gute alte<< entgegenstellte.

Vcrschworungslheorie,Agrarromamik

und konservative Reaktion auf den

Kapitalismus reichen sich die Hand.5

Hier ist Antisemilismus die spontane
Reaktion aufdie Auflosung der Lradier—

ten Sozialsyslcme: Der Bauer, der Bauer

bleiben und im Juden, der oftmals als

Vermiuler zwischen Stadl und Land

fungierle, den ‘Drahtzicher’ hinler den

Unwagbarkeiten des Markles erkannt

haben will.

Dieser Antisemitismus isl sichcrlich

der Failstrick der sozialrevolutioniircn

Theorie, die sich an einer »moralischen

Okonomie<< des AlltagsbewuBLscins
orientiert. Ein Fallstrick, in den auch

viele utopische Sozialislen und Anarch i-

sten wie auch revolutionfire Theoretikcr

des vor-revolutionfiren RuBland tappten.
In der historischen Beschéifligung mil

dermssischen Revolution ist kaum Wort

darauf gelegt worde, die internationa-

listischen Narodniki und die sozialrcvo—

lutionfiren »Maximalislem yon den

rechten Voikstiimlem und Bauern-Fans

zu unterscheiden. So léiBL sich jeglichc
antibolschewistische und gcgen die Le—

nin’sche Forlffihrung dcr zarislischcn
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Modemisierungmitjakobinischen Mit-

teln gerichtete Haltung (beispielsweise
die der linken Sozialrevolutionfire) als

reaktion'zir—bauemtfimelnd denunzieren,

wenn nicht sogar als potentiell antise-

mitisch. Auch ein Begriff wie Popu-

lismus stiftet Verwirrung, bezeiehnet

er doch so hechst unterschiedliche Din—

ge wie die féschistisehe rumiinische

Legion »Erzengel Michael<<, den Naro—

dniki-Theoretiker Tsehernyschewski
und die Narodnaja Volja.

Dal} die béiuerlichen Massen in eincr

ZeitderAuflosung agrarischer Verhéilt-

nisse anf’cillig fiir antisemitische Erkléi-

rungs- und Wahmehmungsmustersind,
liegt auch auf der Hand. Detlev Claus-

Sen beschreibt die von dem vordrin-

genden Kapitalismus verursachte Ato-

misierung und Unterwerfung unter das

Wertgesetz, die Antisemitismus als

Reaktion darauf ,gefahrlich nahelegt:
>>An derTradition orientierte Schichten

der Gesellschaft verlierenjeden Schulz

gegen die Ubermaehtderdkonomischen

Gesetze. Sie verlangen geradezu nach

dem Schutz, der nur von der Henschal‘t

kommen kann. In den Juden sehen sie

die Privilegierten, die vom Formweeh-

sel der Herrschaft profitieren.«
Die russisehen populistischen Revo-

lutionére wandten sich zwar gegen den

Formwechsel der Herrschaft, indem sie

die Notwendigkeiteiner volligen Kapi-

talisierung RuBlands bestritten. Doch

sie wollten die schlechte Realitéit der

zaristisc'hen UnterdrfickungnichtRcali-
téit bleiben lassen. Die Narodniki waren

die autentischsteOpposition zum Zaris—

mus. Antisemitismus und die Pogrome

erkannten viele als >>Spaltungsmittel<<
der Herrsehenden. A‘ufderanderen Seite

hatte die populistisehe Stadtguerilla

Narodnaja Volja‘ein get‘zjhrlich takti-

sches Verhéiltnis zu dem »einfaehen

Volk<<, das in Pogromen konformistisch

rebellierte. Die bewalTneten Aktivisten

derGruppe, einschlieBlich ciniger ihrcr

jfidischen Mitglieder, mcinten, Pogrome

als Mittel zur Revolutionierung der

Massen benutzen zu kennen. Wenn sic

vom »einfachen Volk<< sprach, legte sie

diesem Begriff zwar keine volkische

Bestimmung zu Grunde und meinten

damit alle Werktfitigen, die jiidischen
Proletarier eingesehlossen. Doeh auch

in ihren Augen waren oft die Beg'riffe
»Jude« und >>Ausbeuter<< synonym.

Darin untersehieden sic sich so wenig

von Michail Bakunin, wie diescr vom

frijhen Marx. Diese bei den radikalen

Sozialisten welt verbrcitete falale Ideo-

logie, braehte cinige judische Revolu-

tionfire in ein Dilemma. Das ram sich

beispielhaft an der Biographie des den

Narodniki nahestehenden jiidischen
Revolutionfirs Aron Liberman zeigen,
der sich 1880 das Leben nahm. Als

strikter Kosmopoliten lehnte er jeden

Nationalismus ab. Er war Anarchist und

tmt fUrdie unmitlelbareEinffihrung des

Kemmunismus in RuBland ein. Seine

revolutionéire Vorstellung, in der keine

Nationalitfitundkeinenationalen Gren-

zen, keine »Geistesaristokratie, sondem

nurdas arbeitende Volk« existieren sol]-

ten, prallte zusam men mit der Realitéit

der Pogromwellen und dcr Indifferenz
vieler seiner Genossen gegent‘iber dem

Antisemitismus.

Auch in der agrar—anarchistischen
Maehno-Bewegung soll eszu Pogromen

gekommen sein. In der Machno-Bewe-

gung selbst war der Anteil der judisehen

Kampfcrinnen und Kéimpfer nicht ge-

rade gering, wie die Detailstudie ‘Land

und Freiheit’ von Dittmar Dahlmann

bestiitigt. Gerade die ffihrenden Kepfe
der Bewegung Machno und Arsinov

bemiihten sich gegen den vorhandencn

Antisemitismus in der Ukraine zu kiim—

pfen, aber aueh die Bewegung vor

Denunziation zu schiitzen: »Einen Teil

ihrer Schriften widmeten beide Ver—

fasscr dem Kampfgegcn die Vorwiirl‘e,

daB sich die Bewegung durch Gewalt—

taten wie Pltinderungen und antisemiti—

schc Pogrome etc. ausgczeichnet habe.

Geradedchorwurfdes Antisemitismus

wurde von Arsinov und Machno ent-

schieden zurtjckgewiesen. In zwei

Artikeln ‘Machnovscinaiantisemitizm’

und »K evrejam vsech vsech stran«

wandte sich Machno 1927 entschieden

gegen die Vorwfirfe, die nur erhoben
wtirden, um von der tatséichlichen De—

deutung der machnovscina abzulen-

ken.«

Doch eine genaue historische Unter-

suehung des Verhéiltnisses der Agrar-
kommunisten bzw. Narodniki zum Anti-

semitismus ist sehon lange fiberfaillig.

Antisemitismus wurde zur Revolu-

tionszeit sehr vehement von den Bol-

sehewiki bekémpft, von Stalin dann

jedoch bald wiederbelebt. Er wurde

»von Stalin bereits in den zwanziger
‘Jahren selektiv zur Bekéimpfung seiner

politischen Gegner eingesetzt<<‘, spfiter
»unter der Flagge des »Kampfes gegen
den Kosmopolitismus<< zur Staatsdok-

trin in der Sowjetunion und ihren Satel—

litenstaaten.« (Mario Kessler)
Stalins Antisemitismus stand im Zu—

sammenhang mit dem forcierten »Auf—

bau des Sozialismus in einem Land<< —

die Juden wurden zum Symbol des

lnternationalismus. AberdieJuden wur—

den der unter der Industrialisierung
leidenden, béiuerlichen wie stéidtischen

Bevolkerung auch als Siindenbdckean-

geboten. Véiterchen Stalin stilisiene sich

zum Wiederg’cinger des Zaren. Er hatte

das Doppelgesicht des tats’cichliehen

Modcmisierers in der direkten Nach-

folge von Witte und Stolypin und des

romantizistischen Konservativen - anti-

semitisch und reaktionfir. Der Stalinis-

mus von unten wurde nicht nur von den

aufstrebenden Eliten getragen, sondem

auch paradoxerweise-von den Verlierem

der Industrial isierung, die in Stalin einen

Garanten der Bewahrung des Alten

sehen wollten. Stal ins Bauempolitik er-

folgte nicht nur mit der Peitsche: Der

rote Zar bremste sogar die Kollektivie-

rungsbrigaden im Méirz 1930, denen
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sich fanatisehe jugendliche Mitglieder
der Partei anschlossen, um das Dorf

von ‘Kulaken’ zu befreien und sie zu

staatlichen Agrost'adten zusammenzu-

fagsen; ein utopisches Unterfangen, das

bauerliche Aufst'ande provozierte. Sta-

lin kommtdie R01 16 sowohl des Moder-

nisierers als auch des >>ideellerGesamt-

p0pulisten<< zu, letzteres obwohl gerade
er gegen die obschtschina einen blutigen

Kampfffihrte, gegenfiberdem sich seine

zaristischen Vorganger wie halbherzige

Dorfpfaffen ausnehmen. Doch Stalin

konnte die obsehtschina nieht zersehla—

gen oder auflosen, er hob sie im

sehleehten Sinne auf:

Die ‘Kollektivierung’ verstaatlichte

die Kollektivstrukturen der Dorfge-
meinde.

1883 prophezeite der russisehe Mar-

xist Plechanow, daB »die revolutionare

Bewegung das Heil in den Idealen eines

autorita'ren Kommunismus nach Art des

Inkastaates suchen<< mfisse. Die angeb-
liche Rfickstfindigkeit der russischen

Arbeiter und Bauern veranlaBte ihn zu

dieserBemerkung. Verlangte nicht viel

eher die naehholende Modemisierung,

die Durchsetzung eines organisierten

Staatskapitalismus und die versuchte

Zertrfimmerung der landwirtsehaflli-

Chen Kollektivstrukturen zugunsten
staatlieher ‘Kollektivierung’ die be-

standige Figur des Véfierchens, zu dem

man trotzallerGrausamkeit- und gerade
deswegenF emporblicken konnte ?

Literatur u.a.:

-Materialien ffir einen neuen Antiimperia~
lismus Nr.4, Das Endedes sowjetisehcn

Entwicklungsmodells
-Alexander Berkman, DieKronsladt Rebel-

lion

-Rosa Luxemburg, Die Russisehe Revolu-

tion

-A.M.Pankratova, Fabrikrate in RuBland»

—Manfred Hildermeier, Die Sozialrevolu-
tiona're Partei RuBlands

’

-Arthur Lehning, MarXiSmus u'nd Anar-

‘

chismus in der russieehen Revolution

—Dittmar Dahlmann. Land un‘d Fr'eiheit

1 So auch der krisis-Autor Peter Klein,
der die Revolution 1917 nur unter dem

so leninistischen wie teleologisehcn
Bliekwinkel sehen kann. >>Erwartungs-
gemaB 1am sich zeigen.« schreibt er

fiber sein Buch ‘Die Illusion von 1917’,
»daB Lenins Denken demokratisch kon-

figuriertes De'nken ist (s'icl). Unter den
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russischen Verhaltnissen zu Anfang
dieses Jahrhunderts karm von einer Kri—

tik der Reehtsform als der Subjeklivital
der Warenform keine Rede sein. Im Ge-

genteil, historisch war erst einmal die

Durchsetzung dieser Form an der Reihe

(sicl).« So brfistelsich derNco-Leninisl:

>>Eine Denunziation des Volkswillcns

und aller in diesem Rahmen angcsie‘
delten sozialen Kategorien einsehlieB-

lich des ‘Proletariats und der Bauem—

schaft’, ist von mir beabsiehligt.

Dennoeh wird man in dem Text fast nur

anerkennende und lobende Worte fiber

Lenin und die Bolsehewiki linden. Ein

Widcrspruch ?« — Klar nieht, moehte

man ihm antworten.

Herzen war keineswegs ein rfickwarts-

gewandter Bauemtfimler. sondem ein

dezidierter »Westler«. Die Niederlage
der europaischen Revolution 1848 ver-

anlaBte ihn, in den Kollektivstrukturen

der b'ziuerlichen Kommune einen spe-

ziellen russisehen Weg angelegt zu se-

hen, der nieht durch das Joch des Kapi-
talismus ffihren muB. Die Durchsetzung
der >>Zivilisation<<. sprich: der bfirger-
lichen Gesellschaft veranlaBt Herzen,

die Tatsache, daB sich in RuBland die

Kapitaldynamik noch nicht vollends

durchgesetzt hatle, als enorme Chance

ffir eine revolutionfir-emanzipative

Entwicklung zu begreifen.
Hinter der von Revolutionaren vorge-

tragenen Kritik der Volksreligiosit'at
konnen ganzunterschiedliehe Absiehten

steken. Bakunins berechtigtes Gewet-

[erefiberdiepatriarchal-religioseldiotie
des Landlebens. die ein Hemmnis ffir

die Enlwicklung der sozialer Revolu-

tion darstellt ist etwas ganzlich anderes

als der bolsehewistische Modemisie-

rungsraqsismus', der in der Abseheu

gegenfiber der >>Rfiekstandigkeit<< zum

Ausdruck kommt, die ffihrende Bolsche-

wiki gegenfiber der Volksreligiosilal 7.11

bekunden niehl mfide wurden.

Der Begrifl »moral economy« kommt

v von dem Historiker E.P.Thompson. Er

untersuchle die Enlslehung der engli-
schen Arbeilerklasse und kam zu dem

Ergebnis. das die fiberlieferlen Gerech-

tigkeitsvorstellungen von Bauem und

Handwerkcm (LB. wieviel das Brot

kosten >$dar_f<<)' mit den Anforderungen
und Auswirkungen des Kapitalismus

-

zusammenprallten.
In vielen historischen Untersuchungen
fiber agrarische Gesellschaften, die mit

dem Eindringen des Kapilalismus kon-

fronlicrt sind, wurde aufdieses Analyse~

raster zurfiekgegriflen, das sich durchaus

als .tragfiihiges Erkliirungsmodell von

ruralen revolutionaren Bewegungen und

‘Erliebungen herausgestelll hat.

Foto:
Wolfgang
Hang

Zei’rschrifienschau

Lateinamerika Nachrichten Nr 289/

290, Juli/August 1998 .

Schwerpunkt: ZSJahreLN
°
Kolumbien

°
Ecuador

°
Guatemala

°

Nicaragua
°

Mexiko: Land & Freiheit, Mexikos

Landwirtsehaft im Zeichen des Neo-

liberalismus *
Krieg niederer Intensitat

jetztohneVermittlung
* Rezension zum

mexikanisehen Wirtschaftsstil * Film

zum Werdegang der EPR
°
El Salvador

°
Debatte: Was politisehe Literatur in

Nicaragua war und was aus ihr wurde
°

Musik
°

FuBball.

Bezug: imMehringhof, Gneisenaustr.

20, 10961 B erlin, Tel: 030.6946]00,

Fax: 6926590, Preis: 850 DM

ila Nr 217, Juli 1998

Schwerpunkt: Montevideo
°
Brasilien

°

Chile
°

Mexiko: Chiapas, Kleinkn'eg
gegenselbstverwaltetete Gemeinden -

und internationale Beobachterlnnen
°

MAI: Abkommen zwischen USA und

EU
°
Kultur °Landernachiichten ° Soli-

daritatsbewegung.
Bezug: Oscar-Romero-Haus, Heer-

str. 205.5311] Bonn, Tel: 0228.658613 ,

Fax: 631226, Preis: 8.- DM

iz3w N'r 230, Juli/August 1993

Schwerpunkt Globalisierung von unten

- Arbeit ffir Gewerkschaften?
°

Refor-

mierteRenten in Lateinamerika
°
Ange-

. paBte Strukturen in Afrika
°

Streit um



lokale Agenda 21
° Literarisches ‘Nie-

mandsland’ in Brasilien
°

UnpfiBliches
Asyl in Deutschland

°
Links und anti-

rassisu'sche Politik
° Gentechnik-Aus—

stellung.

Bezug: ADW, Pf5328, 79020 Frei-

burg, Tel: 0761.74003, Fax: 709866.

Preis: 8.- DM

Bahamas, Nr.26 Sommer 1998

Schwerpunkt: Das postmoderne Be-

diirfnis °
u.a. Michel Foucault und das

Ratsel der Macht

Bezug:Bahamas. PF62 0628 . 10796

Berlin, Tel./Fax030.6236944, 7,5ODM

IWK, Nr.4/97

Die historische Fachzeitschrift IWK

druckt in ihrem neusten (l) Heft 4/97

cineninteressanten Artikel von Dieter

Nelles:' Deutschc Anarcho-syndikali-
stcn und Freiwillige in anarchistischen

Milizen im Spanischen Biirgerkrieg
Bezug: IWK, Maltesér-str.74-100,
12249 Berlin, Preis: 20,-DM

'

DA, Nr.128, Juli/August 1998

Schwerpunkt: Anarchie und Diktatur -

PerSpekLiven fiir 2020
°

Greichenland -

Auseinandersetzungen gegen das Spar-
Drogramm derRegierung

°
MAI °

Nach-
ruf auf Heinrich Friedetzky

Bezug: DA, Wittelsbacher Allee 45 ,

60316 Franlgfurt, 2 ,50DM

SCHWDEN
VIERTELJAHRESSCHRIFI’

FDR LUST UND FREIHEIT

SF - Aite Nummem

Die Nummern 0—23, 44. die Sondernum-

mern Feminismus i. Verfall der Arbeit slnd

vergriffen.
Die SF-Pakete fur nur lO.—DM zzgl. Porto-

kosten (6.30) slnd weiterhln erhaltllch:

Paket l (Nr.24—30)

Paket 2 (Nr.3i-38)

Pakets (Nr.39—47). (ohne Nr. 44)

Paket4 (MAB-53)
‘

Paket5 (Nr.54—58) : 15.-DM

SF-Nostalglenummer (mit Beltragen aus

SFO-l2), 100 S..5.-DM
'

Folgende eln‘zelne Nummern tiir 8.-DM

(ab 2 Ex. 30% Rabatt):

Nr. 59 enthaitu.a.:M.Wilk:Ausdem lnnern

des Sparpakets, D. Schll'itze: Die Deut-

schen sind getahrilch; B. Schariowskl: Der

Babynahrungshersteller Hlpp: Subcom-

mandante Marcos: Kommunlqué; H.

Benner: Der Derivatehandel; D. Neiles:

Die anarchistlscheJugend: BUKO-Berlcht -

etc, 683., 8.-DM
'

Nr.60 enthalt u.a.:Anti-Expo-AG: Nach—

haitige Propaganda fL'Jr das 3. Jahrtau—

, send; M. Kittmann: Die neue Mllltarlslerung

der Gesellschaft: H. Waibei: Neofaschis—

mus in Ostdeutschland; Interviewmit Birgit

Rommeispacher: N. Chomsky: Ziele und

VIslonen (l.Te|| der Bookchln-Chomsky-

Debatte). U. Brackllng: Anarchistischer

Antimilitarismus lm Kalserreich; W. Ster-

neck: Techno und Cybertribe, T. Wagner:

Von der Suche nach der Anarchle. etc.

Nr. 61 enthalt: L.Schr6tter: Globalisierung;

M. Wilk: Macht und Herrschaft.Teil 4: Glo-

balislerung; D. Hartmann: Sozlale saube-

rungen in Kain; M. Bookchln: Einheit von

Ideal und Praxis (2.Teil der Bookchin—

Chomsky-Debatte); Kommune—Debatte

Teii l: K. Stood: Last 1000 Torten fliegeni;

M. Krbger: Simone Weii and Carl Einstein

in Spanien 36/37; W. Portmann: Portrat

Helner Koechllns; Kurzes zum ak. zur FAU,

zur CkoLi, zur Elnsteliung von links, zum

ProzeB gegen Lotta Continua etc.

Nr.62 Feminismus-Sondernummer ll.
enthalt u.a.: SF—R‘ed; Vielfaltlge Bezie-

hungenzw. Anarchismus und Feminismus,

Interview v. Dorothea Schfltze mit der

Brasilianerin Marla da Cruzzu Erfahrungen
mit dem alltagllchen deutschen Rassls—

mus: Marla Mles: Thema Subsistenz -

Frauen, Nahrung und globaler Handel:

Jane Meyerdlng: Gender - die Welt wie

sle geiebt wlrd; Rosella di Leo: Patriar-

chatskrltlk: Ort der Differenz; L. Susan

Brown: AuSelnandersetzung mit Naomi

Wolfs Powerfemlnismus: Arlane Gransac:

Gemeinschafiskflche Kropotklns; etc.

Nr.63 enthalt u.a.: Hoist: Chiapas aktueil.

Sievers: Zapata-Konferenz.ln Madrid.

petzi: Zapata und Ich, José Saramago:
Warum ich nach Chiapas fahre?. Ge-

schlchten vom alten Antonio, Ries:

Chomsky-Kritlk l — Zlele und Visionen,

Mflmken: Chomsky-Krltik 2 - Staatlichkelt

oder Anarchie?, Noam Chomsky: Unter—

steilte Zustlmmung — Diskurs zur Demokra-

tie. Morris: Freie Stadte, Bergstedt: Der

Staat und die etabllerten Umweltverban-

de: ML'Jmken: Foucault-Dlskurs, Flamb.:

Geniechnikbewegung-Represslon: Ster—

neck: John Cage: VoB: Kommune-De-

batte, Kastner: Kommune-Deba’rte.

Schwarze Feder: Krltlk an Geronimos 'Glut

und Asche': GUnther: Antwort aufT. Wag-
ner "Von der Suche nach der Anarchle'.

NrM: Gerhard KIas: Keln Mensch lstiilegal;
Albrecht Kleser: Schlepper, SchleuBer —

Von Fluchthelfern und Wegelagerern;
Marla Mies: Der Glpifel der Globallslerung
(MAI-Abkommen); Ann Stafford : Noch ist

das MAl nlchttot;M|chaeinlk: Flughafen
Rheln/Maln:Jarg Bergstedt: Nachhaltlge
Seilschatten: Wolfgang Haug: Kongress
zur Sozialen ékologle in Ussabon: Michael

Schlffmann: Geselze der Gier: Julia KL’Jm-

mel: interview mit Nga Awa: Andreas

Speck: Mllltarlsmus und Mannlichkel’r;
Bernd Drllicke: Zur Geschichte des SF:
Reinhard Mailer: Nachruf out Ferdinand

GroB (Wien/Graz): Pezens/onen: Roland

Kaufhoid: Uber Etta Federn: Michael

Schlflmann: Der Terror der Okonomle;
Peter Nowak: Autonome; Gerhard Kern:

Antirasslstisches Geschlchtsbuch: Hans-

Uirich Dlllmann: Die Zeit der Schmetter-

linge:JL'Jrgen Mfrmken: Auf der Durchrelse
im revolutionaren Mexiko; Leserlnnen-

briefe, Kurzes

Jochen Knobiauch (HgJ:
SF-Regisier

Aufgenommen wurden alle Beitrage von

Nr.0'-Nr.50. incl. Sondernummern. iO.-DM;
auch als DOS-Diskette (Word-Datel) er-

haltlich. Das Register. das demnachstaut

der CD-ROM der Edition lD/Amsterdam

enthalten seinwlrd. lst fL'Jr lnternet-BenuiZer

auch unter unserer Homepagezu flnden:

http://wwmcement-'1:ant/quaint.com/
aware:

S F 3/98 [67]
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